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DortDort 3iir j 6* 2(uflagc 

50. Cuufcnb bet l^afTcnPunbc tn6c|)tc ausna|>tn6t»eifc t^c X>ctlcget em 

(Bdeitwott mit auf ben tOeg geben. 

tütt vov 11 3abten bte etjle 2(uflage etfebetnen liefen, i»at bie Waffen« 

Funbe in 5)eutf4>Ianb fo gut wie unbeFannt — beute ftnb ^affenFunbe unb 

^affenptlege Untettiebtöfätbet geworben. 

UTit (Genugtuung (eben "üerfaffet unb tJerleget auf biefe iCntwicFIung jutücF. 

2(n foI(ben 33ü(betn etfüUt fttb bet eigentlitbe ^etuf bes beutfeben \)erleger6, 

Sebüger unb ^drbeter be« beutfeben (Geiiles 3U fein unb feinem t)oIF buteb bie 

Verausgabe t)on ^ücbetn 3U bienen, bie ibm tOiffen unb !Rtaft für feinen Weg 

in bet (Gefebiebte geben. 

5)anFbat gebenFe ieb babei bes tJetebeten Vetfaffets, bet uns ja au^et biefet 

beutfeben ^^affenFunbe noeb eine gan3e ^eibe weitetet babnbteebenbet VOetFe 

gefebenFt ^at, banFbat gebenFe ieb all betet, bie uns mit "Hat unb iCat buteb 

Übetlaffung t)on 23ilbetn unb ITTitteilungen r»on TCatfaeben untetjlügt bnben. 

ItTuneben, ©ommetfonnenwenbe 1933 
3. J. Ä-ebntann 

Dorxport ^ur 2(uflagc 

'Vlei bet Umarbeitung 3ut J^. ^luflage böt>e i<b »etfuebt, naeb UI6gIitbFeit 

''^^3u Füt3en, ba bas ^ueb, 3i‘ntal im V>nbIicF auf eine allgemeine Cefetfebaft, 

an Umfang niebt mebt 3unebnten follte unb ba boeb un einigen ©teilen l£t» 

Weiterungen nötig waten, ©olebes !Äüt3en ijl füt ben ^^etfaffet befonbets 

bann eine ©elbjlüberwinbung, wenn es gilt, ©teilen 3u jlteiebcn, bie feine 

2luffaffung in biefet ober jener l£in3elfrage befonbets gejlügt b^tUen, wenn 

et barauf »et3icbten foll, ftcb ausfübtlicbet ober fitb übetbuupt gegnetifeben 

2luffaffungen gegenüber „polemifd)" ju äußern. 3<b böt>c bet I^. 2luflage 

bötbflcns ^etns 2luffafi’ungen gegenüber noch fo etwas wie „PolemiF" in 

(bojfentlitb nicht flötenben) heften jlebcn laffen, weil mit febten, ba§ einige 

^luffafTungen !Retns fcbäblicbc folgen füt bie 2luslefebewegung im beut« 

feben "üolFe höben Fönnten — fo wie ieb bas in bem 2luffag „Startes ,23auetn« 

turn* unb bet Vtorbifebe (GebanFe" (5>eutf(blanbs iStneuerung, Vrft 3, 1930) 

genauer an3ugcben r>erfucbt höbe. 

t)ie :Rüt3ungen bet neuen 2luflage höben nabc3u alle 2lbf(bnitte betroffen; 

bie ICtweitetungen finben ftcb böuptfäcblicb in ben gefcbicbtlicben 5>atlegungen 

3wifcben ©. 387 unb ^22. 



IV DoCtDOCt 

^üc allerlei t»ettr>olle tütnfe jur ^luegeflaltung 6eö 3iI&ert)C>trat6 bin teb 

^errn J^r» 23. %, ©d)ulQ (ITTüncbcn) 3U £)anf »erpflicbtet. 5)anfbar b^be icb 

au4) toteber berer ju gebenden, bie mir einseine 3ilbt)orlagen überlaffen 

haben, fo au4) bes ^errn Prof. £>r. ^rig 23lute ((Biegen). 

Itteiner ©cbtnejler JTtargarete (Büntbre (,freiburg i. 3r.) fpreebe i<b auch 

hier ben 55anf aus für ihre gütige ^ilfe beim 'Oerbefl’ern ber 5>ru(#bogen. 

ItTeine ^itte um Überladung neuer 23ilbt)orlagen, bie icb ju t£nbe bee 

Doreuorte 3ur 12. “Huflage (fiebc bafelbjl) ausgefprotben b^be, möchte ich 

hier tnieberbolen. 

^Dresben, im Frühling Jb30 
^ane S* <Büntber 

Dorirort ^ur j z. 2(uflage 

“^unacbfl ifar ber bieb^r im 3ucbe Faum ermähnten unb auch im "Üormort 

C^3ur 9, 2luflage 3U tnenig beachteten breitgeficbtig-langfopfisc” melcbe 

Paubler insmifeben als „balifebe 2Iaffe" unb als bie ^ortfegung ber altflein« 

seitlichen klaffe t)on €ro«magnon befebrieben ^at, ber ihr gebübrenbe Plag 

als ein nicht mehr überfehbarer ICinfcblag gerabe innerhalb bes beutfeben 

©praebgebiets ansuit^eifen. 3^ann mar, menn auch noch mit einem ^rage» 

seichen, bie fubetifebe klaffe su bebanbeln, auf melcbe 21 eche bins^miefen ^at, 

ICntfprecbenb bem 23eFanntmerben »on ^orfebungen, benen ficb eine »er* 

breiterte 2lufmert‘famfeit sugemanbt böt, mar menigdens in 2^ürse bie Bon* 

ditutionsforfebung unb bie ^lutgruppenforfcbung su erörtern. 

2111 biefe 3ufäge höben leiber eine Sunabme bes Suebumfangs »erurfaebt, 

benn einige Bürsungen unb Streichungen bebeuten bem Sumaebs gegenüber 

menig. So höben (ich "üerlag unb Derfaffer entfcbliedm müffen, ben bis¬ 

herigen 2lnböngsabfcbnitt „'HaffenFunbe bes jübifeben “DolFes" fallen unb 

meiter ausgearbeitet als ein 3ucb für fi4> erfebeinen su laffen. 

5)er 23ilberteil böt ltnberungen erfahren. 2lllen benen, melcbe mit tEinsel- 

binmeifen ober bureb iCinfenbung »on 23ilbern sur meiteren 2lusgedaltung 

bes 23ucbes beigetragen höben, fo ^rau (Cbt^id^ VOeber (23osen) für Silber* 

fenbungen, auch ^errn Sanitätsrat 55c. Bofenom (tliegnig), ber mich Silber 

aus feiner raffm^u^blichen Sammlung mäblm lied/ fei auch ^ict nochmals 

ber SDanf bes “üerfaffers abgedöttet. 55anF gebührt in reichem üladc auch mieber 

bem 12erlag, ber mir in allen fragen ber Su4>öusdattung immer mit Bat unb 

Cat beidebt/ felbdl2orfcbläge su neuen2tbbilbungen macht, Silber befebafift ufm. 

55cm Suche fehlen noch befonbers Silber männlicher 12ertreter ber odifebm 

(alpinen) Baffe, Silber männlicher unb meiblicber Pertreter ber medifeb^n 

(mebiterranen), fälifeben, fubetifeben unb odbaltifchen Baffe — Silber jeboeb 



■üoccootrt V 

üon öeutfc^cn T^crtrctcrn biefcr 'Kafj’cn. 3c^ m64)tc twicöcc bitter», foldrc 

Gilbet meinem t>erla0e (mit bem \)ermerP, ba§ fie füc mid> unb meine 

»lieber beilimmt finb) 311311 fenben. 5)er r>erlag Fommt gerne für UnFojFen auf. 

ilibingd (©ebtveben), im ^e3ember J927 
^ans !E. (Büntbrt 

2(ii0 5em X)orxPort ^ur ()♦ 2Uiflage 

VX^irber war mir bie Qiufforberung bes “üerlags, eine Umarbeitung biefes 

»uebes t>or3unebmen, febr erwünfebt geFommen. 3d) i>attt eben eine 

»eibe t»on “üerbefferungen entworfen, b^tte neue unb beffere »über gefammelt 

unb butte »or allem eine neue ICinficbt gewonnen : bie iCinfiebt in bas »ejlebcn 

einer t)on mir bisher ange3weifelten unb als UTifcbbetJolFerung gebeuteten 

europäifeben »affe. iDiefe fünfte europaifebe »affe — icb nenne fie nach 

VTorbenflreng bie oilbaltifcbe — butte id> nun in biefes »ueb ein3ufügen, 

bas »ueb in biefem ©inne um3uarbeiten. 

2lls in mir fragen ber ^erFunft unb Dorgefebiebte unb ber arteigenen 

©praebform ber ojFbaltifcben »affe auftauebten, butte ieb bas au^erorbent« 

liebe (BlücF, in Unterbaltungen mit einem ber bejlen »enner ber ftnnifeb* 

ugrifeben DölFer unb ©pracben reiche »elebrung aufnebtnen 3u bürfen t ba> 

für bube icb uueb un biefer ©teile ^errn Profeffor ».». VOiFlunb in Uppfala 

meinen wärmflen 5?anF aus3ufprecben. (Berabe in ben PolFern ftnnifcb’ugri* 

feber ©praibe ifl ja bie ojlbaltifcbe »affe befonbers jlurF »ertreten. 

"Uon bem ©cbriftjleller »olf Pforbenflreng (Uppfala) erfuhr i^ fo t>iel 

lCin3elbciten über leibliche unb feelifebe 5üge ojlbaltifcber »affe, bie er, in 

^innlanb aufgewaebfen, in feiner Umgebung immer beobachten Fonnte, ba^ 

ich auch ib>ti hier wieber 3u banFen bube. (2>bne biefe ^ilfe wäre ich Feinesfalls 

fo »erbultnismä^ig rafcb 3« einem »ilb ber oflbaltif(bcn »affe geFommen, 

benn in 5)eutfcblanb ifl ja biefe »affe nur in geringerem UTa^e beigemifebt 

unb in VTorwegen (wo ich 3Uf3rit wohne) auch nicht flürFer vertreten. 

5?er angenehmen Pjlicbt bes ^anFes für erhaltene »ilbt)orlagen Fomme 

id> wieber nach gegenüber ^reiberrn 5>r. l£gon t>. IßicFjXebt (Wien), gegen* 

über ber 5)resbener ©Fulpturenfammlung, gegenüber ^errn Profeffor 

Hunbborg (Uppfala) wie gegenüber einer »eibr t?on ^reunben unb »e* 

Fannten. 

^errn iDietricb »ernburbi (»Itenburg) bube ich ju banFen für wohl* 

empfunbene treue ^ilfe bei ber "Uerbefferung ber ^rurfbogen unb Anfertigung 

bes ©eitenweifers. 

©Fien (XXorwegen), im ^erbfl l92^ 



VI X)ort»oct 

7(u8 6em X)onx>ort 3ur un6 z. 2(uflage 

'Occföffcc tfl fc^c 3u SDanF t)ccpfli4>tct 6ct:21nt|)copolo0ifc^cn 2Ib» 

tcilung becltTufecnfücCtccfun&eunblDdlPccFunbcinSDceöbeti, 

beten reiche Sammlungen unb 23ü<^erct ii>m jugdnglteb tnaten. 3nfonbetbett 

füblt ftcb bet T;)etfafret ^tvvn 5)t. 3ctn|)öt^b Sttuef t>on bet 2Intbcopo« 

Io0tf4)en 21btetlun0 bet genannten Sammlung ju lebhaftem 3?anP »etpfliiehtet, 

bet ihn bet feinet 2ltbeit butch »ieletlei 33eihilfe unb t)Ot allem butch ein 

umfaffenbee tüiffen fehe gefbtbett hat unb bem biefes Such »iet tuett« 

tjollc Platten (in bet 12» 2luflagc auf S» ^6^—^65) »etbanft. 

5u iDanf »etpflichtet ijl bet 12etfaffet fetnet bem ^Inthtopologifchen 

3nflitut bet Uni»etfitdt Wien, vov allem füt bie ^dtbetung unb Untet* 

flügung, bie et bott but4> xfeau Ptofeffot ?Dt* ^ella P6ch etfaheen hat. 3n 

banfbatet Weife hat bet Petfaffet bes weiteten bet 2lufnahme ju gebenden, 

bie ihm im Vlatuthifloeifchen HTufeum ju Wien, befonbetö butch 

^ettn ^oftat SaombathVr juteil gewotben ijl. 

Ptesben, im Sommet Ih22 — im 5De3embet Ih22 
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I. 2)ie KajT^nfun6e un6 6ie allgemeine Sil^ung 
2)er 23egriff 

.v^inc lUnntnie öcr 2^affcn3ufammenfe^ung 6c0 öcutfc^cn t>oltc9 öarf 
2C man iKute beim burcbfcbnittUc^ gebildeten iDeutf(l?en noc^ ni4>t »orauss 
fe^en; man darf, wie die i^rfal^rung jeigt, eine fol^e lUnntnis felbft da 
faum Porauöfe^en, wo man fie permuten würde: in Büchern gefchichts 
lieben Onbalte über das deutfebe BolEatum, in Büchern über die einselnen 
deutfeben ^andf<l)aften und @tämme, in Büchern über die „alten iDeuts 
feben" ufw. 

^ie0cbule b^^t por 1933 im allgemeinen Eeine Äenntniffe 3ur Beurteilung 
der 2iaffenmerEmale und der 2^affenberEunft dea eigenen BolEes permittelt. 
£& fehlte im allgemeinen nicht nur i'eglicbe Äenntnis; es fehlte darüber 
hinaus, was noch fchwerer wiegt, der BlicE, das fichtende Tluge; es fehlte 
bisher überhaupt die 2tufmerEfamEeit auf die Pielerlei Binge, pon denen 
tDuchs und 5üge eines Utenfehen untrüglich fprechen. €ine gewiffe Be? 
obachtungsunfähigEeit und XX)ahrnehmungsf(hwache h<^t <^ber aud; beim 
neu3eitlid}en tHenfchen dasu beigetragen, den BlicE ju fchwächen. iDies 
fd?eint mir mit einer i6igenfd)aft ^ufammensuhängen, die por allem 
in €)eutfd)land auffällt: ^er Blid des heutigen menfd)en ift bilds 
nerifd;) nidjt erlogen. Vielleicht h^t felbjl: die Haturwiffenfehaft, pielleicht 
fogar gerade die Haturwiffenfehaft, da3u beigetragen, eine gewiffe Uns 
bildlichEeit des Sehens und der VorftellungsEraft 3U perbreiten. iDas ^iel 
der Haturwiffenfd^aft ift — und muß fein —, alle i6rfcheinungen mittelft 
eines 3ahlenmäßigen Tlusdruds der £rEenntnis 3U übermitteln. Sd^on 
(öalilei fagte, die XVelterfcheinung fei in mathematifcher Sprache gefd^rie« 
ben. Bie (öefahr aber ift, dag bei unferer naturwiffenfchaftlichen Betrad^s 
tungsweife die (Seftaltung, das Bild, das taftbarsEörperlichr Wefen der 
i6rfd)einung perloren geht. Ulan Eönnte pielleicht fagen: am allerle^ten 
wird im neu3eitlichcn UTenfehen der Bildhauer aufgerufen. tDer nid?t die 
Sd:)malheit oder die Breite eines Bopfes beim Sehen gleichfam in fid> nach* 
bildet; wer nid)t perfucht ift, diefe XVölbung des kluges, diefe jRrümmung 
der Hafe, diefe Sd;weifung der iippen, diefe Befonderheit des Äinns ufw. 
mittelft eines (öefüges Pon Linien und flächen für die inbildlichc Hachgeftals 
tung in fich auf3unehmen; wer nicht immer 3ugleich bildet, wenn er fieht, 
dem ift an allen £rfcheinungen ein (Teil, ein wefentlid^er €eil, Perloren. 

iDer Blicf lägt fich er3iehen oder mindeftens: die Äraft Eörperhaften 
Sehens und i^rfaffens lägt fich entfalten. 3mmer ift mir aufgefallen, wie 
fchlecht die ocuflcnausfagen leibliche UterEmale wiedergeben, wie mangels 
haft auch behördlichen Sahndungsanfehläge (0efichtS3Üge und ^eibess 
bildung fchildern, während in anderen 25ingen bei Bericht und beugen 
feinfte Unterfchiede gemacht werden. 3th erinnere mich einer (öerichtspers 
handlung, in welcher der (0rad der Beraufchtheit des "ilngeElagten 3ur ^eit 
feiner Straftat feftgeftellt werden follte: man wählte fchlieglich unter dem 
Bubend '2lusdrücfe nach genauem «Erwägen aller beugen den des Schuss 
manns, der TlngeElagte höbe einen „Stich" gehabt. tVo es fich aber um 

S* Ä. (0üntl>cr, iDtfdj. JCaffcnfunöc i 



2 ^öffcnFunbc un6 allgemeine 3iI6ung 

Seftftcllung einer Hafenform ober <oautfarbe ^anbelt, ba 
ergeben fi4) unter ben ^eugenfe^aften bie toiberfpred;enbften Eingaben. <^ier 
fehlt bie i^rjiehung sum Unterfd^eiben, Tlbgrenjen, ^ginteiIen, bie J^r^ie* 
hung 3um ICDahrnehmen überhaupt; unb bennod) fagt Goethe: „IDic Cöe* 
ftalt bea tUenfe^en ift ber (Lept 3U allem, xoao fid? über ihn empfinben 
unb fagen lä§t" (0tella). — 

VDao ber nationalfo5ialiftifd;e 0taat feit J935 für bie V)erbreitung raffens 
Eunblid^ec Äenntniffe im beutfehen X)olE getan h^t» ift allgemein bcEannt. 
3n ben Bchulen unb in ©chulungshirfen xoirb baran gearbeitet, bie 2<affcns 
hmbc 3um 23efi^ bes ganzen Doltes 311 machen, fie wirtlid; ab ben Bd^lüffel 
3ur ÜOeltgefchit^te 311 erxoeifen unb nu^bar 311 machen. 

3eber, ber 3um erftenmal uon europäifd^en Kaffen hört unb barauf hin* 
geioiefen wirb, ba^ 3wifd)en ihnen grunblegcnbe X)erfchiebenheit walte 
ober baf; alle europäifdKn Dölter Kaffengemifd)e feien, jeber, bem fo 3um 
erftenmal bie Kunbe wirb, baß in feiner eigenen Umgebung Kaffens 
erfd^einungen beutlich aufwebbar feien, wirb fid? 3unäd)ft nur mit Utißs 
trauen einer XX>iffenfchaft nähern, pon beren ^Behauptungen: ihm bbs 
her fo wenig ober gar nidjta Kugenfälligea uorgetommen ift. Unb bod> 
ift bee Augenfälligen, ja Auffälligen genug. Hur h^t es an feber 
Anleitung 3um 0ehen gefehlt; nur finb wir alle im alltäglid?en iEreiben bar? 
auf abgeridjtet, immer nur 3u beachten, was ber ober jener in biefer ober 
jener Bache tut, was er gegen uno ober für uns tut, was er Sörbernbeö, 
wao er i^tfttmenbes, was er künftiges, was er Ungünftiges tut; unb 
felbft, wenn wir nicht eigentlich felbftifch benfen unb beobad;ten, fo betrad)# 
ten wir sguropäer an einem Ulenfehen, wofern er nicht etwa wirUiih ein 
Srembefter, ein 3npnner ober ein Heger ift, ober etwa befonbers jübifch 
auöfieht, alles eher ab feine raffifche ^ugehörigteit. XX)ir betrad)ten ihn 
immer 3uerft ab einen XBertreter feines X)oltes, feines Btanbes, feines 
©tammes, feines (öefchlechts, ja feines t>ereins unb Btabtteib unb fehen 
311 allerle^t, baß er blonb ift ober f(hwar3, groß ober Elein, breitgefid)tig 
ober fchmalgefid^tig. s£s gilt, was Kipley, The Races of Europe, |9J0, 
fagt: „X)on bem Augenblicf an, wo ein Utenfeh 3ur n!>elt tommt, finbet er 
fid? einer Keihe ihn umtreifenber sginflüffe ausgefe^t, bie auf ihn mit über* 
wältigenber UTadjt einwirten wollen. Am nächften legen fid? um ihn bie 
Samilienbanbe, bann folgen bie 23anbe unb Dorurteile bes Btanbes, bann 
tommt ber Kreis bes Parteilebens unb bes Kirchenglaiibens. Um all bies 
legt fich herum ber Kreis ber Bprache. IDie ^ebensluft bes XBoltstums, bas 
noch weiter außerhalb biefer IDinge liegt, ift ebenfofehr bas i^rgebnis ge* 
fchidKlid^r unb gefellfchaftlicher Urfachen als irgenbeines ber anberen um* 
treifenben IDinge, ausgenommen allein bie Samilienbanbe. ©ie 2iaffe eines 
Utenfehen mag fehr wohl faft alle biefe Kreislinien red)twintlig fdnteiben. 
Bie liegt allem anberen untergefchichtet. Bie ift fo3ufagen ber Kohftoff, 
aus bem all biefe ^ebensfehichten gebilbet finb. Bie mag eine cLriebtraft 
fein, bie beren Bebeutungsftärte unb XX>irhmgstraft beftimmt, fo wie bie 
Befonberheit einer Öen Btoff beftimmt, in bem fie eingewoben ift. 
Bie, bie Kaffe, mag fich auswirten in gän3lid)er Unabhängigteit uon all 
ben anberen bingen, ba fie allein abgelöft ift uon ben uerwirrenben £in* 
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flüffcn mcnf(^)Ud>cn VDillcns un6 menf(J)Ii(^cr lODilltür. 2^affc jcigt an, 
Vl)m ein tttenfe^ ift, alle anderen sSinselträfte bee gefellfc^)aftlid;en ilebene 
3eigen an, toae ein tHenfd) tut." 

Vüar fo öic Kaffe nicl)t öas, wae einem HTcnfcbcn an 6en anöcin ^uerft 
auffällt, fo b<^ben bie Umxoeltlebren (tttilieutbeorien) 6e9 19. Oabrbunöertö 
auct> ibr (Teil basu beigetragen, bie KufmertfamEeit t>on ber Betrachtung 
raffifeber igrfcbeinungen toegsulenten. ICDenn es fcblieglicb in ber für bae 
J9.3«btbwnbert fo beseidjnenben IDentxocife möglich tx)ar, bie Kopfform 
einee BolEeftammes aus ber <3öbenlage feines ©ieblungsgebietes ober aus 
feiner ^ebensweife 3U erElären, fo seigt bies an, ba§ bie ^orfebung noch t>or 
nicht langer oeit ficb felbft bureb ibt^t Kiebtung bas X)erftänbnis raffifeber i6rs 
febeinungen erfd^xvert bßt. 3rre ich mich aber nicht, fo leben toir feit etxwa 
J900 in einer oritenxoenbe, bie ficb int (öegenfa^ 3U ber Dergebenben gefcbid;ts 
lieben, i'a gcfcbicbtelnben (biftori3iftifcben) o^it, im (öegenfa^ 3U ber 5rit 
ber Umxoeltlebren, 3u ber otit» ^>ic überall s^nttoidlung, Bebingung, Kbs 
bängigEeit unb XXterben fab — bie fid) im (Begenfa^ 311 all biefen ablebens 
ben Knfd>auungen bem ÜOefen felbft, bem gefd?id>tslofen ©ein ber IDinge 
sutoenbet. IDen £jrpt^<^fft<^nismus in ben lUinftcn burfte man als bas (9es 
febrei 311 biefer ocitcnxx)enbe anfeben Eönnen unb toirb ihren i6rnft am ehe* 
ften in ©taatsleben unb Pbilofopbie unferer (Lage fud:)en bürfen. 3rre id) 
mid) nicht, fo leben x»ir in einer ocit, in ber bie üölEer in ber (öefebiebte 
weniger bas Einmalige als bas Kenn3eid?nenbe, Un3eitlid>e 311 erfaffen 
trad^ten, um fo bie Kräfte, benen fie ihre (öröge t?erbanEen, aus bem Uns 
bewußten ins Bexougte 311 heben, ^er tPille, aus Elarer i6rEenntnis bas 
iCigene, bas €ebenbigsi6igene aus eigenem XPillen 311 erxx>irEen, fdjeint mir 
ein Kenn3eid)en unferer (Gegenwart unb mehr nod) ein Knseidten unb 
X)or3eid)en ber ^uEunft 3U fein. <3teeniit büngt eine ICDenbung x>on ILun 
3um ©ein sufammen, hiermit büngt 3ufammen eine tPenbung 3U ben 
unbexxjeisbaren, als eine llber3eugung bes Blutes gegebenen, mitgeborenen 
Tlnfcbauungen; bitrtnit enblid) bie tPenbung 3um befonberen Kaffentum 
eines feben X)olEes. „Utan will bie unbewußte ^ntwicElung ber nationalen 
Pfycbe bewußt mad^n; man will bie fpe3ififcben i6igenfd>aften eines Bluts 
ftammes gleid;fam x>erbicbten unb fcböpferifcb t>erwerten; man will bie 
PolEsinftinEte baburd) probuEtwer machen, baß man ihre Krt perEünbet." 
©0 fdtreibt ber oionift fUartin Bub er in feinen Kuffä^en „5!)ie fübifdte 
Bewegung" (J9|6), bie als ein 7tn3eid)en biefer ocitenwenbe genommen wers 
ben Eönnen unb gefebrieben finb aus einer erftaunlid)en <oellfid)tigEeit unb 
i6infidtt in bie s6rforberniffe raffifd:)en Gebens unb raffifd^r VPiebers 
gebürt. 

©0 reid;en bie einmal aufgerufenen (SebanEen über bas raffifd;e Bluts 
erbe ber UTenfeben unb X)ölEer fcbließlicb gerabe3U bis in bie ©ittlicbEeit, 
bis in ii:ntfcblüffe bes täglichen Gebens hinein. 5n nll biefen Bingen 
foll biefes Buii) erft einmal bie örunbi?erftänbigung geben unb 
als nötigftes unb igrftes bie Kenn3eid)nung ber leiblid;en Ärigentümlid;s 
Eeiten berfenigen Kaffen, weld)e bie Bex>ölEerung Beutfdtlanbs unb jßuros 
pas bauptfädtlid^ 3ufammenfe^en. Bie noch unter bem beutfdxen V>olE lebens 
ben (Teile bes fübifd^en PolEes finb als frembftämmiges X)olE außereuros 

j* 
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päifd^cr 2^affcnl?crfwnft in meiner ,,Kaffen!un6e öee jübifd^en Poltee" be* 
fonbere bel^anbclt toorben. 

€inc wichtige ißrörterung mu§ gleich Dorangeftellt werben: tiämlic^ bie 
nad? bem XPefen ber 2<affe felbft. XPae bebeutet bic Bejeic^nung? 
XPie ift ber löegriff 3u beftimmen? 

jgine Erörterung unb ^ejltirnmung bee Begriffe „2^affe" ift einem 
Buct> wie biefem um fo nötiger, ale bae XPort „Kaffe" in ben vielerlei 
Büchern, bie fid? mit 2<affebingen befchäftigen ober ju befchäftigen glauben, 
häufig gebrandet wirb, ohne baß juvor tlar auegefprod^en wirb, wae 
unter „2<affe" $u verftehen fei. iDie vielerlei Bebeutungen, welche biefem 
tPort sugelegt werben, laffen ee begreiflich erfd^einen, baß fid; fchlicßlich 
Perwirrung über Perwirrung ergeben muß. <o^tte febee Bud>, baa von 
Kaffenbingen 311 reben unternahm, 3Uvor tlar beftimmt, wao eö unter 
„2<affe" verftehe, fo wären viele Perwirrungen unb auch t’ici t>tn 
„Kaffen" ober vermeintliche „Kaffen", viele untlare Prägungen bes „Kaffe* 
gehantene" unterblieben.^ 

XPenn einmal im (öefpräch bae XPort Kaffe in Be3iehung auf euro# 
päifdK ober gar auf beutfehe Perhältniffe angewanbt wirb, fo ruft ee nicht 
nur bei tninbergebilbeten, fonbern auch t^fi fielen (Öebilbeten nur fehr un* 
beutlid^e Porftellungen 3ci0t fi<h tlar: bie lUnntnie ber raffi* 
fchen Befonberheiten ber europäifchen Bevölterungen ift tein Beftanbteil 
ber fog. allgemeinen Bilbung. IDae Hächftliegenbe, ber ^eib unb fein 
raffifd?*bebingter Bau unb Kuebruef, ift ben meiften ilteiifd^en etwae, 
worüber fie noch nicht nachgebad>t herben. Bic auffälligen Untcrfchicbe im 
Körperbau, in ^aar*, f^aut* unb Kugenfarbe, werben ale eine 2lrt Hatur* 
fpiele hingenommen, ale 3ufällige Pcrfchiebcnhciten ber cin3clnen ilten* 
fchen. Bic allgemeine Bilbung bentt bei bem XPort Kaffe irgenbwic an 
bie „XPilben", an (öelbc, 0d>war3e, an „Kothäutc", alfo vor allem an 
bic auffällig anberegearteten Einwohner außcreuropäifcher Erbteile. 

XPenbet man bae XPort Kaffe mit Be3iehung auf Europa an, fo ruft 
man bei vielen tTlenfchen bic Erinnerung wach hie „tautafifche Kaffe", 
bic immer noch in älteren naturgefchi<htlid;en unb gefchiihtlidKn Büdnern 
ale bie eigentliche europäifchc Kaffe ober „weiße Kaffe" angeführt wirb, 
ber bic ttXenfchcn Europae faft alle angehören follen. 5» her Erinnerung 
an bie „tautafifche Kaffe" gehört bann bae Bilb cince anftänbig unb milb 
auefehenben vollbärtigen JIXannce mit einem langrunben, nid)t 311 fchma* 
len, nid?t 311 breiten (öefid^t, mit gefunber (Scfichtefarbe unb mittclhellcm 
^aar: fo bilben biefe älteren Büd>cr ben Pertreter ber „tautafifd^en 2\affc" 
ab; unb bcutlidKr ift bic burd^fchnittlichc Porftcllung von ber raffifchen 
ougehörigteit unb (35licbcrung Europae nur feiten. <^öd>ftene, baß bae 
XPort Kaffe eine unbeftimmte Porftcllung von ber raffifdjen 5*^f>^^hcit 
ber unter ben europälfd^n Pöltern wohnenben 3ubcn hervorruft ober einige 
unbcutliche Bilber von bem hohen XPud^e, ben blauen 2lugen, ben blonben 
<^aaren ber alten (Sermanen, von benen bie heutigen Beutfehen alle abftam* 

^ Pgl. hier5u ben ^Ibfcbnitt „niißvccßchen unb HTtßbraud) bce Kaffen' 
gehantene" in meinem „Ber VTorbifche (Bebaute unter ben Beutfehen" (2.2lufl. 
UIünd>en J927). 
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men foUcn. 6aff man Pom (öegenfa^ 6er (Germanen un6 Kos 
manen o6er 6er (Germanen im6 Blatoen re6et; l?öd)ftenö, 6aff un6eutH(t)e 
Porffellungen pon angelfäd?fifc^en „Dettern", pon „Eeltifct>en Porbepölte* 
rungen" cntftet>en — genauere 3nl;alte tper6en 6em rX>ort Kaffe faum 
gegeben, un6 man !ann fagen: faft alle 6iefe tJorftellungen fin6 grün6Ucb 
falf(^, fin6 in itjrer Un6eutIic^Eeit ebenfo perbreitet \pie tpertlos. 

tWan bört bistpeilen auch 6aö rDort ,,raffig". Kbcr 6iefem XX>ort ent* 
fpriebt im allgemeinen ©praebgebraueb nur 6ie t)orftelIung befonbere ber* 
portretenber (Sefcblecbtlicbteit ober gefcblecbtlicben "^Insiebung eines Utens 
(eben. Auffällig ift babei, baff bie meiften biefer „raffig" genannten Utens 
(eben ITtifcblinge aus allen ficb freusenben Kaffen finb, tpie fie in ben (giroffs 
ffäbten biinfig portommen. — iCine befonbere Kufmertfamteit auf raffifebe 
IDinge, eine überlieferte Kenntnis tPenigftens ber eigenen raffifeben ^efons 
berbeit, traf man eigentlich nur bei ben 3uben. ©elbft ihre (öegner, bie 
auf bie befonbere raffifebe i^igenart ber 3uben fo aufmertfamen Kntis 
femiten, bitten bod; in ben meiften Sollen bie unllarften Dorftellungen, 
tpobin bie 3uben eigentlich 3» Sohlen feien, ©cbon bas XPort „Kntis 
©emitismus" enthält eine UnElarbeit, ba ein (öegenfa^ 3um 3ubentum 
unter ben femitifcb fpreebenben X)öltern, 3.:B. unter ben Ttrabern, fid; ges 
rabe fo ffart äuffern Eann unb oft noch Piel ftärfer äuffert als unter ben 
abenblänbifcbcn X)ölEern. 

Kuf xpel4)e Dorftellungen ber fog. allgemeinen Bilbung in raffifeben 
2)ingcn man aucl) immer achte: bie eigentlichen Kcnntniffe fehlten. Ders 
TPedffelt ipurbe: Blut unb (ölaubensbeEenntnis — Pom !atbolifd) ober pros 
teftantifd) ober „freireligiös" getporbenen 3uben bieff es, er fei fein 3ube 
mehr: als ob bas 3ubentum im (ölaubensbefenntnis ruhe unb nid?t in ber 
iocrfunft aus einer beftimmten Kbffammungsgemeinfd>aft. £)er englifebe 
©taatsmann IDisraeli, ein 3ubt, tpar raffenftol3 wie feiten ein Utenfeb 
unb gehörte babei ber englifeben i^oebtird^e an. Kber fein 3ubentum bßt 
er feinen tEag feines Gebens pergeffen unb mit ^eibenfebaft geliebt. 

Derxpecbfelt wirb: Kaffe unb ©pracbe. Saft alle befannteren Karten, 
welche „bie Utenfebenraffen ber i6rbe" barffellen wollen, faffen nid;t rafs 
fif(b*3t>f<^wmengebörige, fonbern fpracblicb^sufammengebörige (örups 
pen 3ufammen, fo 3. B. „bie 3nbogermanen", „bie <5<^miten", „bie ©es 
miten", „bie uralaltaifcben X>ölter" ufw. Um nur europäif(be X)crbältniffe 
311 betrachten: man fpriebt Pon germanifeber, romanifeber unb flawifd^er 
Kaffe unb permag es ficb bann nicht 311 erflären, wenn man 3. B. einen 
Bewohner ber Hormanbie, alfo einen Sf^^njofen, einen „Komanen" fiebt, 
ber wie ein (öermane ausfielH: groff, blonb, blauäugig; permag es ficb 
nicbt 311 erflären, wenn man einen ebenfo groffen, blonben unb blauäugigen 
Kuffen ober gar Sinnen fiebt, ba fa boeb bie Kuffen angeblich einer flawifcben 
Kaffe, bie Sinnen angeblich einer finnifebnigrifeben Kaffe angebören. 0ber 
umgefebrt: Unter einem X)ertreter ber flawifcben Kaffe perftebt ber bureb* 
febnittlicbe ©eutfebe einen mittelgroffen Ulenfeben mit breitem (öefiebt, in 
bem bie Baefenfnod^en auffallen. £)ie X)erlegenbcit wirb aber groff, wenn 
ficb bei näherem ^nfeben bie Catfad^e bcrausftellt, baff folcbe Utenfeben 
mit „flawifcben" ^ügen in 5!)eutf(blanb gar nicht feiten finb unb nid;t nur 
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im 6cutfd)en 0ften, wo 6cutfct>c 0pracl)c unb flawifd)c 0pracl)cn ancin> 
anber gren$en. „2^omanen" — bas finb in ber aUgcmcinen X)orftcIlung 
buntcl^aarigc, buntdäugige, „leibmf(i)aftU(t)c" J^HcnfclKn: fic finben ficb 
aber unter ben iDeutf(^en auch. 2lucb tonnte man 3taUener, ©panier, 
$ofen, 2^umänen, aifo lauter „2iomanen", sufammenftellen, bie auefel^en 
wie bie „alten €)eutfcl)en": groß, blonb. Mauäugig, itber aucl) unter ben 
Sinnen finben fic^ genug lltenfd^en, bie „germanifd>" auefeMn, unb fd;ließ* 
lieb tonnte man nod) Blonbe unb Blauäugige unter ben Berbern, insbefon* 
bere ben Ilabylen, in Horbafrita finben, bie bamitifebe ©prad;en fpred;en 
wie gewiffe buntlere 0ftafritaner. IDie X)erwed>flung uon fprad)lid;er 
gebörigteit unb 2<affen3ugebörigteit fübtt alfo irr. 160 gibt germanifd)e, 
romanifebc unb flaxx>ifd;e ©praeben, aber teine germanifdK, ro* 
manif(bc ober flawifcbe 2^affe. ©pracbe unb 2<affe b^tben gegen« 
feitige, nicht leidet aufsubectenbe Besiebungen, aber ©prad;« 
grenjen finb niemals i^affengrenjen, unb 2<affengren3en nie* 
mals ©prad^grenjen.i 2^affe unb X)olt0tum beeten fiel; nid;t. (0c« 
rabe fo ftebt cs mit ber noeb oberfläd;licberen X)erwcd;flung uon 2^affe unb 
©taatsangebörigteit. gibt teine italicnifd;e, fpanifd;e, grieebi* 
f(be ober cnglifd>e 2<affe. "2111 biefe 0inge: ©prad;c, ©taatsangebörig« 
teit, (0laubcnsbctenntnis, v)oltstümli(be ©itten unb ^uft^itbc b^^t’en mit 
2\affen nid;ts $u tun, ober beffer: nid;t unmittelbar 311 tun. Um cs in Äür3c 
glcid; 311 fagen: ©taatsangebörigteit ift ein rcd;tlid;er Begriff, X)olts« 
tum ein gcf(bi<bdid;«fittentümli(bcr Begriff, ^affc ift ein Begriff ber Ha« 
turwiffenfd;aft, auf ben tUenfd^en angewanbt: ein Begriff ber bcfd>tciben« 
ben Utcnfcbcntunbc. 25ic 2<affenforf(bung b^^t 3» nllererft mit ber leib« 
lieben Bcfcbaffenbeit bes Utenfeben ober ein3elncr tUenfd;engruppcn 311 tun. 
IDas X)oltstum umfcblicßt meift Utenfeben ber gleiden ©prad;c unb (0e« 
fittung, ber ©taat Utcnfd)cn eines gleichen abgcgren3ten lUad;tgcbicts, bie 
2^affc lUenfd)eu mit ben glcid;en leiblicbtn unb feclifdjen sgrbanlagen. Ulei« 
ftens befdjräntt fi(b bis beute bie Kaffentunbe — als „pbyfifebc ^ntbw« 
pologie" — auf bie leibliebcn Erbanlagen unb macht feiten ben X)erfucb, bie 
fcelifchen Erbanlagen 3U befchreiben. Ein t>erfud; 3ur Befebreibung aud; ber 
— gegenüber ben leiblichen 3Wcifcllos wid;tigcren — fcelifd;en Einlagen 
ber cin3clnen europäifeben Waffen finbet fich in biefem Buch. 

(0lci^ uon pornberein foll gewarnt werben, irgenbwie bie (0ren3cn ber 
betrachteten Begriffe außer acht 3U laffen. IDie meiften Ordümer unb Utiß« 
uerftänbniffc ber ^affcnlebre tommen aus ben be3eid)neten X)crwed;flungen. 
Gleich i>on pornberein fei bie XX>arnung wieberbolt, bie ber fran3Öfifche 
2^affcnforfcher (Lopinarb |$$9 uor einer X)erfammlung ber Tlntbtopologcn 
aller Jjänber ausgefprochen b^t: „Waffen ©ic mid; ©ic an eine ber ficher« 
ften 0atfachen ber allgemeinen Tlntbeopologic erinnern, bie man nid;t oft 
genug wicberbolen tann. IDas ift, baß ber Begriff Kaffe mit bem bes 
X)oltstums nicht bas minbeftc 311 tun bM; baß alle X)öltcr Europas un« 
gefäbr aus bcnfclben Kaffcnbeftanbtcilcn, nur in uerfchiebenen Ulifchungs« 
uerbältniffen, 3ufammcngcfe^t finb." 

^ 3cb höbe erfahren, baß man bei Belehrungen über Kafrenfragen biefen 
SaQ nicht genug betonen unb luieberholen tann. 
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genug betonen tann man 6ie IQDic^ttgfeit un6 T^ic^tigEeit biefea 
i^inwetfee: 6ag 2^affe, mag fie auct> pielfad) bas X)öIEers, (ölaubenss, 
0pracbs unb ©ittenleben beeinfluffen, sunäd^ft nur in 6en oufammenbang 
einer rein Eörperbefebreibenben Betrachtung gehört. iDer Begriff „T^affe" 
i|l sunäd^ft ein Begriff ber naturxx>iffenfchaft wie anbere i^inteilungsbes 
griffe, wie 5<^ruilie (familia), (öattung (genus), 7(rt (species), Unterart 
(varietas). XPie bie Haturwiffenfehaft juerft bie leiblichen Uterfmale be* 
fchreibt, bie sufammen ein beftimmtee (öattungsbilb ober Ttrtbilb ergeben, 
fo bie KaffenEunbe: bie rein meßbaren, wägbaren, in Sohlenwerten an^iu 
gebenben ÄörpermerEmale machen ben einbeutigen unb gewiffen Beftanbs 
teil ihrer sSrEenntnie aus. Hach biefen rein fachbefchreibenben Seftftellungen, 
b. h. wenn bas fichtbare Kaffenbilb möglichfE beutlich entworfen ift, mögen 
bie nid?t minber wid^tigen Unterfuchungen folgen über bas feelifche Ber* 
halten, bae für jebe einzelne T^affe Eenn^eichnenb fcheint.^ 

00 wirb biefea Bud) verfahren, wirb babei im allgemeinen immer 
nur biefenigen ieibesmerEmale ber einseinen T^affen befchreiben, bie fid) im 
Bilb be0 täglichen Gebens, an ber iSrfcheinung bea beEleibeten Utenfehen 
unferee europäifchen ioitnrnelaftrichs, erEennen laffen. 

IDer SwecE bee Buches ift nicht fo fehr, fich eigentlichen Sod;* 
werEen anjureihen, als vielmehr biefer: ben Blicf 311 fchärfen 
ober beffer: überhaupt einmal einen Blid, ein Berftänbnie, eine 
TlufmerEfamEeit auf bie raffenhafte Bebingtheit ber menfeh» 
liehen Umwelt unb (öefchichte su wecEen. 

•f 

VX)enn nun T^affe unb ©prache, Kaffe unb BolEstum, Kaffe unb ©taat. 
Kaffe unb (ölaubenebeEenntnia nid^t ober wenigftene nid^t unmittelbar aufs 
einanber bezogen werben bürfen, wenn es alfo v>or allem bringenb geboten 
ift, 3unäd)ft überhaupt all biefe Begriffspaare aufs fd>ärffte 311 trennen — wie 
crfdKint benn bann eine Kaffe? UDie iflt ber Begriff „Kaffe" 311 beftimmen? 

Sunächft bie S*^age: wie erfcheint bie Kaffe? XX>ie Eommt bie 5orfd;ung 
basu, gefchiebene Kaffenbilber aufsuftellen? IDenEt man an bie (Selben unb 
©chwarsen ober an bie „Kothäute", fo fcheint fich bie i^inteilung Elar 3u 
ergeben. UOie aber Eommt bie Sorfchung in i6uropa 3ur Kufftellung Der« 
fchiebener Kaffenbilber? — 

i6in uon außen nach Beutfd;)lanb Eommenber Kaffenforfcher wäre fid:)ers 
lieh burch bie Burcheinanbermifchung sunächft v>öllig perwirrt. i6r Eäme 
pielleicht suerft barauf, alle Blonben 311 einer Kaffe 3u sählen, ba bas hUlc 
<oaar ihm wohl swetft auffiele, ©chon erhöbe fich aber bie ©chwierigEeit, 
wo bas Blonb gegen bas Braun hin absugrensen fei. lUmen aber auch 
Übergänge gar nicht Por, fo entftünbe eine anbere Verwirrung: es gibt 

^ 5:5aß bic Eörpcrltchcrt UTccEmalc 311 er ft, btc fcelifchen tßigenfehaften nach 
biefen bchanbelt werben foUen, liegt aber nicht in ber ©aepe, benn tteibliches 
unb ©eelifd>ee einer 'Haffe muffen ber HaffenEunbe gleich wichtig fein. 3ch 
siehe biefe Heihcnfolge nur beshalb por, weil 3ur Beurteilung bes feelifchen 
Verhaltens einer UTenfehengruppe biefe (ßruppe pon ben meißen UTenfehen erß 
einmal in ihrer leiblichen iSrfcheinung Elar gefehen werben muß. 
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große imb neinc Blonbc, tur$töpfigc un6 langtöpfige Blonöc, BIon6c mit 
blauen "^tugen unb — xoenn auch feltener — Blonbe mit braunen klugen; 
e9 gibt Blonbe mit Ta)eij^)em <oßar, Blonbe mit b^^rtem ^aar. Bolltc öer 
Kaffenforfeber 6ana(^ jetoeils neue Kaffen aufftellcn? 160 tarne 311 einer 
Unsabl uon Kaffen, ba er fa bie ©untelbaarigen ebenfo einteilen müßte. 
0elbft aber, toenn er fo eine ganse Keibe einzelner Kaffen aufge^eidmet 
batte, müßte er im ^aufe ber 5fit bie ^eobaebtung madjen, baß 3.15. aus 
<Sben 3tx)eier buntler Kurstöpfe blonbe Kinber mit -^angtöpfen ober etwa 
aud; in mand^n tin blonbes langtöpfigea unb ein buntles turstöpfis 
ges Kinb bt^uorgingen, ober Kinber, bie alle Übergänge unb ^nf^^^^ttiens 
ftellungen seigen. Kls Kaffe bürfte er aber boeb nur foldK Gruppen 
uon lTlenf(ben 3ufammenfd)ließen, bie immer wicber ibresgleis 
(ben btrt’orbringen. 

Sübrte nun ein Zufall biefen in europäifd^e (öebiete, in benen bie 
Beuöltcrung einbeitUeb ober wenigjlens faft einbeitlid; ift, führte ibn ber 
5ufall ober cingebenbfte nad>forf(bung gerabe in bie europäifeben (öebiete 
»erbältnismäßig größter Kaffenreinbcit, fo müßte fi(b eine Einteilung 
f(bneller ergeben. Er fänbe etwa in Bd^weben ober in Sd^leswigs^oolftein 
befonbers x>iele große, blonbe, blauäugige iTlenfcben mit fcbmalen, langen 
Köpfen, mit bülc*^ ^«ut, wei(bem ^(X<xt unb einer Knjabl fonftiger iüert# 
male. Er fänbe 3. B. in ben Klpen (Gebiete, wo befonbers uiele tleinere 
brauns ober ((bwarsbaarige UTenfien leben mit tursen, runben Köpfen unb 
fladjer Hafe, mit gelblicbsbräunlicber <^aut, ftrafferem ^aav unb beftimm* 
ten anberen titertmalen. Er fänbe in ben (öebirgen Albaniens, Bosniens, 
Berbiens, aber aud) nod) in ben öfterrei(bifd;en TÜpen, große fdjwars* 
haarige tüenfeben mit tursen Köpfen unb fiart bct<^U0fpringenbcr Hafe 
auffällig b^wfiö vertreten; er fänbe in anberen (Gebieten wieber anbere 
Utertmalucreinigungen in befonberer <5^wfigteit. @0 wäre es möglid), baß 
ber Kaffenforfeber fcbneller 3U ber Einteilung tämc, bie bem wirtlidjen 
Kaffenbilb Europas entfpric^t. Beim Erforfd>en aber ber 3wifd>cn ben ge* 
nannten (Gebieten wobnenben Beuölterungen fänbe er weite :5anbftrcden, 
in benen bas oben befd>riebene lDurd>einanbcr ber tüertmale bcrrfd>t. 

^urd:)quert man iltitteleuropa in norbsfüblicbet Kid^tung etwa uon 
Bcblfötoigs^olftein über bie Klpen nad;) BübOtalien, fo ergibt fid> fol* 
genbes Bilb: bas tleine norbweftbeutfd>e (öebiet, in welchem bie bod^ges 
wad^fenen, blonben, btüöUQifl^^n ^angtöpfe mit heller ^aut b^ufigcf finb, 
seigt fid; fd>on nic^t gans einbeitlid) beuöltert; in einer ITlinbersabl tom* 
men tleinere, buntlere lTtenfd)cn uor. SDer Beifa^ buntlerer Utenfcbcn mehrt 
fid> aber, je weiter man nad; Büben tommt unb mad;t ficb füblid) bes 
/^arses gleid) bemertbarer. Bd)on in tüittelbeutfcblanb ergibt fi^ ein uiel* 
fältiges Bilb. Blonbe ^angtöpfe neben blonben Kurstöpfen, buntle Kurs* 
töpfe neben buntlen langtöpfen, baneben eine große B^bl mittlerer Köpfe 
mit mittelbuntlcm ^aar, tleine Blonbe neben großen Blonben, blauäugige 
Blonbe neben blauäugigen Braunen. 3u einer S^milie finb bie uerf(^iebcnen 
tHertmale oft über alle Kinber r>erfd)ieben t)erteilt. Bo bleibt bas Bilb in 
Bübbeutf(^lanb, nur baß allmäblid> ber Beifa^ ber Ö5roßen, ber Blonben 
unb ber iangtöpfe geringer, ber ber Kursgewad^fenen, ber ©untlen unb ber 
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BiirsEöpfe größer noirö. B^jIicßUc^ in gctxjiffcn (Gebieten 6er Tilpen xx>ie6er 
ein per^ältniemäßig ein^eitUd)e9 Bilö: 6ie öunEIen, Eur$get»ad;fenen Äur^s 
Eöpfe. 7iber fcE)on in 6er oberitaIienifct)en Poebene \x)ie6er eine i>ertDirren6c 
Pielbeit; SIon6e, aud> EursEöpfige Blon6e, treten xrieber permel^rt auf, 
6aneben Eur3geu?ac^fene 6unEle ÄursEöpfc un6 pereinjelt Eleingetx)ad;fene 
6unEIe .^angtöpfe. 2)ie Blon6en verlieren fid) beim X)erlaffen Umbriens,un6 
l'e^t leben 6imEle UlittelEöpfe neben 6unEIen ÄurjEöpfen un6 6unUen lang« 
Eöpfen. i6n6licb perlieren fic^ Utittels un6 ÄurjEöpfe im6 nun geben Eieins 
getpadjfene 6unEle ^angEöpfe bas Bil6 einer faft einl>eitIidKn ^ePÖIEes 
rung. — ?ln6ere Übergänge tpürben fid) in 6en bayerifeben 2tlpen un6 in 
ILiroI ergeben, tuenn wir auf fü6öftlid> ab3XDeigen6er tPanberung in 6ie 
0ftalpen un6 6ie fü6flawifd)en un6 albanifcben (öebirge 3Ögen, wo fid) 
bann wieber ein einbeitUeberes Bilb ergäbe: bie boebgewaebfenen JRur3Eöpfe 
mit bttöUöfpringenber Hafe, welcbee ^Bilb ficb gegen ^ried^enlanb bin 
wieber in Urtifd)ungen Perlöre. 

tDieber anbere Übergänge würben ficb t>on Horbweftbeutfddanb aus 
auf öftlicb gerichteter tX>anberung ergeben, nämlicb eine allmäblicbt 
nabme ber fcblanEen fcbmalgeficbtigen Slonben bei entfpreebenber Annahme 
unterfe^ter breitgefiebtiger ^lonber, bis biefe in gewiffen polnifdjen unb 
ruffifeben Ö5ebieten wieber in befonberer ^äufigEeit aufträten. 

XÜo fi^en nun bie reinen Kaffen? 0inb fie wirElicb nur pertreten burd? 
jene Utinberbeiten in ben fünf be3ei(bneten (öebieten? IDie Eieinen blonben 
^angfd?äbel mögen aber boeb ebenfalls eine Kaffe barftellen? 0ie bod;* 
gewaebfenen bunEIen ^angfcbäbel pielleicbt ebenfalls eine? 0ie 13reitges 
fiebter mit ftarE bttausfpringenber Hafe ebenfalls eine? 0ber gibt es piel« 
leiebt gar Eeine Kaffen unb alles ifl ein finnlofes Haturfpiel? ^unEIe Eltern 
Eönnen ja blonbe Kinber b«ben, boebgewaebfene Itern Eleingewacbfene Kins 
ber. — IDie ICDirEIicbEeit liegt perwirrenb ba, unb ließen bie fünf (öebiete 
perbältnismäßig einbeitlicber ^epöIEerungen Eeine 0(blüffe 311, gäbe es 3Us 
bem Eeine porgefcbid^tlicben unb gefcbicbtlicbm (öräber, bie Zeugnis abs 
legen, fo wäre es benEbar, baß bie Unterfuebung ber europäifeben 2^affens 
perbältniffe noeb nidjt über bie Tlnfänge hinaus gelangt wäre. 0eniEer 
(Les Races et les Peuples de la Terre) ift nod> im 3abre | $9^/99 nitbt 
3U einer Elaren Sebeibung ber reinen Kaffen unb ber tnifcbbePÖIEerungen 
geEommen. i6r nimmt noch feebs i^^^uptraffen (races principales) unb 
Pier nebenraffen (races secondaires) in iiSuropa an.^ Kipley (The Ra¬ 

ces of Europe, 3uerft |$99) nimmt brei europäifebe Kaffen an. 0ie Sors 
febungsergebniffe, bie au<b Kipley febon b^ttt beftimmen Eönnen, weifen 
aber auf fünf europäifebe <o<^uptraffen bin. 

Heben biefen fünf ^o^^uptraffen Eönnen ba unb bort als fd^xpäd^ere ober 
ftärEere i^infcbläge noch weitere Kaffen pertreten fein, bßnptfäcblid) burd^ 
€inf(bläge in Sc>rm ein3elner über bie BePÖlEerung perteilter Erbanlagen 
Porgefd>id)tIid)er europäifeber Kaffen. Ein ftärEerer Einfcblag ber in bie 
2(Itdein3eit 3urü(frei(benben CrosmagnonsKaffe ift befonbers bei ber ^e* 

^ 00 auch noch in 6cc 1926 (nad> bcs \)ecfaffccs Tob) evfe^ienenen 2. 2luf* 
läge, btc Icibcc bem Fortgang bcc d^oefebungen feit I900 all3u wenig gefolgt iß. 
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ti*«(^tung i>eutf(^)cr Haffcnpcrl?ältniffc $u f(^iI6crn. Solche i6infd)Iagc töns 
nen bie n^rtennbartcit bet raffifc^cn ^ufammcnfc^img einer ieiJÖlterung 
felbft na(^ beten eingebenöer raffenEunbUeber Unterfinbung febr erf(bx»eren, 
sumal beute in i^uropa bie X)ermifcbung ber Haffen febon fo weit porge* 
fd>ritten ift. 

3nbeffen, felbft wenn es bei nod) weiter ala beute x?orgefd)rittener Der* 
mifebung ber Haffen reinraffige fUenfeben nicht mehr gäbe, wenn and) bie 
(öebiete v>erbältniömägig reinfter Haffe bureb Hreujung »erfebwunben wä* 
ren ober überhaupt nie beftanben bitten, felbft wenn ein (auf ben erften 
Blicf) wirree EJurebeinanber alle tlTcrEmale gleid?fam wahllos perteilen 
würbe — felbft bann bürfte bie ^orfebung nach ben biefes „SDurebeinanber" 
Sufammenfe^enben reinen Haffenbilbern nicht aufgegeben werben, felbft 
bann tonnten in Pielen über bas „iDurd;einanber" perftreuten 
(Teile ber reinen Haffenbilber noch naebgewiefen unb bureb eigenartige 
tDecbfelbesiebungen (Korrelationen) ber tTlerEmale ju ben urfprünglicben 
reinen Haffenbilbern jufammengefügt werben. XDenn bie IDurcbforfcbung 
ber einzelnen 4änber bas Dortommen hoben DDuebfes unb nieberen DDueb* 
fes, blonber unb buntler ^aate^ langer unb Eur^er Bcbäbel unb all ber 
anberen tl^erEmale in ^ablenüberficbten orbnet, wenn in einem ^anb alle 
DDebrpflicbtigen gemeffen werben nach Körperhöhe, Bcbäbelform, <o<^ut*, 
^aar* unb Hugenfarbe, fo perfäbrt biefe IDurebforfebung, inbem fie einen 
^efamtburebfebnitt bureb ein ganzes DolE ober einen DolEsftamm ober eine 
DolEsgruppe berftellt, in einer XDeife, als ob bas ganje DolE ein emsiges 
triifcbgebiet wäre, unb folcbe ^ablenüberficbten allein Eönnen fd>on bie Ö5ül* 
tigEeit beftimmter Haffenbilber erweifen. 

^ei ^ufammenftellungen folcber Tlrt, bie in ben größeren Staaten — 
leiber mit Husnabme ^eutfcblanbs — bebörblicberfeits öfters burdjgefübrt 
worben finb, b<^t ficb nämlich, unb jwar in 3talien wie in SranEreicb, in 
SEanbinaPien wie in i^nglanb ergeben, baß im (Sefamtburebfebuitt be* 
ftimmte XDecbfelbesiebungen (Korrelationen, Affinitäten) gelten swifeben 
ben einseinen fIterEmalen, s- jc tnebr in einer BePÖlEerung bunEle 
Augen auftreten, befto mehr auch bunEle unb umgeEebrt,i je größer 
eine ^ePÖlEerung ift, befto mehr tritt — mit beseiebnenber Ausnahme bes 
angegebenen abriatifeben (Gebietes unb gewiffer Alpengebiete unb beseicb* 
nenber Ausnahme norbofteuropäifeber (öebiete — blonbes ^aat auf, befto 
mehr auch bdl^ Augen; je blonber eine BepölEerung ift, befto feltener finb 
bie braunen Augen, befto häufiger — mit beseiebnenber Ausnahme norb* 
ofteuropäifd)er (Gebiete — bie langen Köpfe. 3c bunEler in ©eutfcblcmb — 
mit Ausnahme gewiffer Alpengebiete—eine SePÖlEerung ift, befto Eieiner unb 
EursEöpfiger unb ftumpfnäfiger ift fie, befto feltener in ihr bie bellen Augen. 

Bei Ausfonberung s^eier (Gruppen ber an ber Uniperfität S^ciburg 
i. Br. gemeffenen Stubenten, einer Gruppe mit blonben i^aaren unb blauen 
Augen (47$ S^l^c) unb einer (öruppe mit bunElen paaren unb Augen (263 

1 „Plus la pigmentation des yeux s’accentue, plus se developpe 
celle des cheveux et inversement“ — beüden iid) Baplc unb IJTac* 
Aultffc nach feansöfifeben Untccfucbungcn aus (Bulletin de la Societe 
d’Etudes des Formes humaines, 1925, ^eft 2/3, S* 218). 
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Sällc) geigten fi(^) 6ic 0tu6cntcn öcr Indien (öruppc burd?f(^ntttli(^ l^ö^cr 
gctx)acl?fcn, langtöpfiger bst», minber tursEöpfig un6 pon größerem Bruft* 
umfang; bei $imebmenber Börperböbe »erminberte fid> ber Bopfinbep bei 
ben ^icl »Ticbr ab bei ben IDuntlen.^ 

t)De(bfeIbe$iebungen befteben 3T»if(t>en liörperböbe unb Äopfform einer« 
feitö unb ber BecEenform anbererfeita: „^angEöpfe befi^en eine größere 
relative (Duerbimenfion bea Becfeneinganga ala Kunbföpfe."^ 0o ergeben 
fi(b — roenigftena beute noch, b. b* ^or einer nod> grünblid^eren ^urd;ein« 
anbermifd)ung ber Waffen — beftimmte XX)ed)feIbe3iebungen 3xx)ifd)en ben 
perfebiebenen tHertmalen, fo ergeben fid? fc^ließlid) reine 2iaffenbilber. IDie 
fünf Äarten bea norxpegifd>en ^e3irEa tTtöre follen bafür ein einfadxs 
^eifpiel geben.^ 2Da bei Äreu3ung 3\peier ober mehrerer 2<affen fid) bie ein« 
3elnen dterEmale ber geEreu3ten 2<affen — auagenommen ilterfmale, bic 
burd> geEoppelte Erbanlagen bebingt finb, über beren X)orfommen beim 
HtenfdKn nod) wenig betannt ift — getrennt poneinanber pererben, müffen 
aber !CDed)feIbe3iebungen, wie fic fid; bei X)erred)nung raffenEunblidjer tttaße 
ergeben, nid:)t in allen fällen auf Waffen bin^cptifen; fie Eönnen aud; b^u« 
fig PorEommenben X)erbinbungen aua bem UterEmalbeftanbe 3weier ober 
mehrerer Kaffen entfpred)en, wie fie in einem (Gebiete ober bei einer X)olEa« 
fd>id>t ober «gruppe PorEommen. iDod? Eann hier — in einem gemeinper« 
ftänblicb ab3ufaffenben Bud)e — bei ben hiermit auftaud;enben S^öflen 
nid)t perweilt werben. 

^etradjtet man bie Karten Englanba über bie Derteilung ber Körper« 
höbe, ber S^^iben unb ber @d)äbelform, fo 3eigt fit^ im großen unb gan3en 
beutlid; eine Übereinftimmung ber (öebiete böcbften XX>ucbfea mit benen ber 
bellften S^^rben unb benen ber längften Bd^äbel. lOae gleii^e Ergebnia 3eigt 
bie Betrad)tung ber raffenEunblidjen Karten Se<^»frei(^a, nur baß hier pon 
ber tnittelmeerEüfte her itn (öebiet tiieberen lQDud>fea unb bunEler Sieben 
nod? einmal auagefprodjene fangfdjäbligEeit auftritt: ea 3eigt fid>, baß 
neben ber hoben, bellen langfd>äbligen Kaffe im Horben SranEreid)a, eine 
Eieine bunEle langfdjäblige Kaffe im ©üben 3u unterfd>eiben ift, wäbrenb 
weite (Gebiete 3wif{ben biefen beiben langfd>äbligen Kaffen nad> ben Karten 
einer Eieinen, bunElcn, !ur3fd?äbligen Kaffe 3ufallen. 3n bem oben be3eid?« 
neten abriatifeben (Sebiet unb in gewiffen Kipengebieten 3eigt fid> ebenfalla, 
baß man innerhalb bea ^ebieta bunEler färben 3wei tTlenfd>enarten unter« 
fd)eiben muß: bod>gcwacbfene ftarEnäfige Kur3Eöpfe unb Eur3gewad)fene 

^ \)gl. iDccfncr, Über bic Schiebungen jipifcbcn i^aar» unb Kugenfarbe 
unb Konßitution, 3tfd)c. f. Konßitutionalebcc, Sb. 13, ^eft ^/5, 1927. 

^ nt if ab ctg, Über bie Korrelation jinifcbcn Sedenform cinerfeita, ber 
Körpcrlannc unb ber Bcbabclform anbererfeita, 2lntbrop. 2tn3., 3g. 3, ’ö. 2, 
1926. 

® VDo wie 3. S. in Saben 3iPci bocbgcipacbfenc Kaffen (bic norbifepe unb bic 
binarifebe), 3tvci niebriggctpad>fcnc Kaffen (bic oßifcpc unb bic wcßifd)e), 3iPci 
EurhFöpfigc 7^affcn (bic oßifd)c unb bie binarifepe), 3ipci langEöpßgc Kaffen 
(bic norbifd)c unb bic ivcßifcpc) fid? mifepen, wirb man feine tt)ccpfclbe3icpun* 
gen hwifepen Körperpöpe unb Kopfform crivartcn, auep nid?t folcpc hivifcpcn 
Körperpöpe unb darben, ba fowopl eine pelle pocpgewacpfcnc (bie norbifepe) 
wie eine bunflc pocpgcivacpfcnc (bic binarifepe) Kaffe bort pcrtrctcn finb. 
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ftumpfnäfige Hurstöpfe. 3it» öftlid^cn ITlittels unö norööcutfdjlanö, in Öen 
Hüftengebieten öer 0jitfee unö in Polen seigt fid), öaß man innerbalb öee 
(öebiete überxoiegenö btHtr färben staoei tHenfdbenarten unterfc^eiöen muß: 
bod:>gewad)fene fd)malnäfige, f(^malgeficbtige ^angtöpfe unö tursgewadbs 
fene, siemlidb breitnäfige, breitgefiebtige Hurjtöpfe. IDie ^esiebungen $tx)is 
fdaen Öen einjelnen titertmalen ergeben fo fcbließlid) öae Befteben fünf be« 
ftimmter europäif4>er Haffenbilöer, ju öenen fic^ öie iginseljüge öer Hars 
tenaufnabmen sufammenfe^en: 3« Öen raffentunölicben Hufnabmen grö* 
^erer S^bltn xaon tUenfeben weift Blonö — mit Huenabme öee aöriatis 
feben (gebiete unö Horöofteuropas — sumeift auf groß unö auf langfcbäö* 
iig, auf btltöugig unö auf btltc ^aut; Hlein weift in Beutfdjianö meijl 
auf öuntle öuntle Hugen, öuntle ^aare unö turse runöe 0(^äöelform 
mit ftumpfer, flacher Hafe, in 0ftöeutf(blanö jugleid; aud; auf (af(h*)blons 
öee ^aar unö btHe Hugen. 3n (Dfterreicb unö 0üöbayern seigen fid; inners 
halb öer öuntelbaarigen, öunteläugigen, turstöpfigen Bepöltcrung swei 
Haffenbilöer: bochflcwa^fene, fteilbinterbäuptige Hurstöpfe mit ftarten, 
auegebogenen Hafen einerfeite, tursgewachfene runötöpfige Hurstöpfe mit 
ftumpfen, flachen Hafen anörerfeite. 0o jlteht gleichfam in öem Puntte, 
in welchem fid;) fol4>c hinweifenöen :5inien (tursgewachfen, bochgewachfen, 
langtöpfig, turstöpfig, blonö, öuntelbaarig ufw.) fchneiöen, in öiefem fo 
entftebenöen 0chnittpuntt, öae reine Bilö öer feweiligen Haffe: öer raffi« 
fchc „(Lypue" (ale im platonifchen 0inn). 

Hachöem man fo öie <o<^uptraffenbilöer i6uropae in ihren <)auptmerts 
malen gefunöen b«tte, tonnte man feinere ITtertmale, s- B. )6inselbeiten 
öer 0chäöeltnochen, <^ärte oöer XPeichbtü <o<^aree, ^iöbilöung, ITtunös 
form, Hinnform, 0brenform ufw. für öie einseinen Haffen fe nach öer 
<3öwf«ug beftimmter ^üge öa feftftellen, wo eine Haffe fich befonöers xaors 
wiegenö vertreten fanö.^ sSh^ QöhS eingehenöe Unterfuchungen einseiner 
^anöfchaften unö in ihnen ganser (gefchlechter Dorgenommen woröen finö, 
weröen über i^inselheiten, feinere mertmale öer perfchieöenen Haffenbilöer, 
immer noch xaerfchieöene Huffaffungen möglid; fein. Geringe €infchläge 
fchwach vertretener Haffen, wie etwa heute noch vortommenöe nginfchläge 
vorgefchichtlichcr, sumeift ale „auegeftorben" geltenöer europäifcher Hafs 
fen, tönnen aber ale einseine thertmale fo über öie Bevölterung verteilt 
vortommen, öa§ ee nicht leicht fein wirö, gleichfam öie serftreuten iTtevts 
male s« einem beftimmten Haffenbilöe s« fammeln. 3u jeöem aber 
fteht aud; eine Bevölterung aue lauter ^ifchlingen unter öer eben gewie* 
fenen 3öee öer Haffe unö mug fie finnfällig in ihren DererbungeerfdKinuns 
gen aufweifen. 0ie Pererbungserfcheinungen innerhalb einer Bevölterung 
finö nur ertlärbar öurch öaa Befteben beftimmter Haffenbilöer. Barum fei 
an öiefer 0telle gleich) bemertt, öaß eine öurcböringenöe Henntnio öer Haf* 
fenerfch)einungen unö eine fichere Beurteilung öer ftrittigen ^tr Hafs 
fenforfchung nur öem möglich ift, öer öie Pererbungsgefe^e tennt. 

^ Bas ift 3. B. für öie norötfebe Haffe gefepeben öutd) Brpn, Ber Horöifcbc 
nienfeb, ITIüncben 1929* 
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Harte I—V 

Cie Harten jeigeii für öen l^ejirt i^Höre 

jwei raffifcüe ^eftanöteile: 

einen l>od7getx>ad)fenen, langtöpügen, 
fdimalge|lcütigen, bellbaarigen, belläugi* 
gen unö einen nieöriggewad)fenen, turj* 

töpfigen, breitgefifbtigen, öunEelböciri* 
gen, öunfeläugigen. 



5)cc ^cgctflF „"Kaffe" 

7il& 3xx)C(fmägigftc S«ff««g Begriffs Kaffe ergibt fic^ md) 

Erwägung ber angefüt)rten ißrf^einungen: 
€ine Kaffe fteUt fic^ bar in einer ein^eitlidjen fttenfc^)engruppe, bie immer 

xüieber nur il)re9glei4)en seugt. 
i^ine einbeitlictje Utenfef^engruppe foll hier bebeuten: eine UTenfeben* 

gruppe, bie ficb bureb bie ibr eignenbe Bereinigung törperlicber Utert* 
male unb feelifdber ^igenf(^>aften pon feber anberen (in folcber XBeife ju* 
fammengefaßten) tttenfebengruppe unterfebeibet. 

Bei Sufammensiebung beiber 0ä^e ergibt ficb bemnacb: i6ine Kaffe 
ftellt ficb öar in einer lltenfcbengruppe, bie ficb bureb bie ibr eig* 
nenbe Bereinigung törperlicber tHertmale unb feelifeber Eigens 
febaftenpon jeber anberen (in folcber tBeife jufammengefagten) iTten» 
febengruppe unterfebeibet unb immer tpieber nur ibresgleicben 
scugt.i 

IDag eine foicbe erbgleicbe tttenfebengruppe (tpie man eine Kaffe 
au(b turj nennen tonnte) tatfäcblicb <^l9 gefcbloffme i^inbeit lebt, baß fie 
tatfäcblid) bureb einen Ö51auben, eine 0pracbe, ein Boltstum tlar unb 
reinlich umfcbloffen lebt, ifl ein febr feltener Kaffenreine gefcbloffene 
tHenfebengruppen bilben pielleicbt noch einseine iSstimoftämme unb tparen 
tpobl bie beute ausgeftorbenen cLasmanier. XBieber ergibt ficb bie £infi(bt: 
Boltstum unb Kaffe geboren getrennten Begriffsgebieten an. Kaffe er? 
weift ficb eilö eine sSinbeit unb Gleichheit ber ererbten unb pererblicben Kn* 
lagen.2 Kuf ber ^anbtarte wie ein BolE ober eine ©pracbe abgrenjen läßt 
ficb eine Kaffe nicht ober nur febr feiten. Bie wirb meiftens ein ober meb* 
rere Gebiete größter Keinbeit höben unb um biefe herum Gebiete, in benen 
fie mehr ober minber beigemifebt Portommt.^ 

IDie Kaffentunbe iß: in ber mißlichen Hage, ben überaus größten ?Leil ber 
europäifeben Utenfeben für Utifcblinge, für Baftarbe, ertlären 311 müffen. 
Bas madjt fie 3u einer peinlichen, ftörenben XBiffenfebaft unb gibt ihr 
etwas Unbequemes pon ber "Zlrt jener "^lufforberung „«Srtenne bicb felbft". 

^ trugen ^fifeber bat folgcnbcn ©aij »on cBcoffc als btc beße Bcßtm» 
mung bcs Begriffs Kaffe bejeiebnet: „Unter einer Kaffe perßept bie Kntbropo« 
logie eine größere (Bruppe pon UTenfeben, welche bureb ben berebitären <5e» 
meinbefiQ eines beßimmten angeborenen förperlicben unb geißigen Habitus 
untereinanber perbunben unb Pon anberen berartigen (Bruppen getrennt finb.' 

^ tUenn ber heutige UXenfeb; joologifcb betrachtet, eine einheitliche J^lrt 
(species) barßellt, muß man bie einjelnenKaßen als Unterarten(Barietäten) 
auffaßen. i£s laßen fid> aber auch (Brünbe angeben für eine Kuffaßung ber im 
iCrbbilbe ßarf poneinanber abipeicbenben ITXenfcbenraßen als getremUe Kr« 
ten (species). 2:)ic ö^rage harrt noch ihrer entfebeibenben Klärung. ^—3cb ge« 
brau4>e in ben legten Kbfcbnitten biefes Buches bas VDort „2lrt" gelegentlich 
jwanglofer, wenn ich eine Kaße ober UTenfehengruppe mehr Pon ber ©eite 
ihres feelifeben tUefens unb Äinßußes betrachte, obfehon ich bamit feine be« 
ßimmte Kusfage über bie soologifcpe Kuffaßung bes Kaßenbegrißes per« 
binben möchte. 

® Bern Unfunbigen febeinen oft bie außereuropäifeben Erbteile piel beßer 
raßenfunblicb erforfebt ju fein, weil er ficb ber Kartenbarßellungen erinnert, 
bie angeblich bie Kaßenperbreitung barßellen, in tOirflicbfeit aber nur ©pracb* 
gebiete jeigen. 



J^öffcnfun^c un6 allgemeine 2lnfd>auungen J5 

IDcr 2<affcnhin6c Europas mag ba& seinöringen aber nod) befonöcra er« 
fd)tx)crt xx)er6en baburetj, baß raffcntunblic^)c ^Tatfac^jen am meiften baju an^ 
getan finb, gegen allgemeine Dorurteile unb XPiberftänbe ju ftoßen. IDie 
€rgebniffe ber Kaffenfunbe werben im alltäglicpen ^eben alljuleict^t r>ers 
3crrt unb urteilelos weitergegeben, ober i^>re sSrgebniffe — bie i^rgebniffe 
einer (0ruppenwiffenfct)aft — werben auf fe^r »erein^elte S^lle ange® 
wanbt unb oft ebenfo urteilsloe angewanbt, wie urteilslos abgelef)nt. iDie 
2^affcntunbe bietet fi(^ l'a auch bem allgemeinen Sewußtfein gan3 anbers 
als eine anbere XPiffenfebaft: fie bat es mit bem 3u tun, was febem J^en* 
f^en febr nabe liegt unb worin jebes tttenfeben befonbere sSmpfinblicbteit 
liegt, mit ben unabänberlicben ererbten unb r>ererbbaren leiblichen unb fee* 
lifeben 5ügen bes tTlenfcben felbft. 



2. ÖJimgcö $ur (Befc^ic^te 5er Äaflenforfc^ung 
un5 angrenzender 5orfc^ung6gebiete‘ 

^^utc ^coba4)tcr raffif(^)cr iTlertmalc xparcn öic ^Iffyrer, 25aby>Ionicr 

vOwttb Ägypter. 0ic tjaben auf Bilörocrten bic ^affcneigentümlicb* 
feiten frember X)ölter oft überrafebenb getreu bargeftellt. £& gibt uon ihnen 

3ubenbUber unb Hegerbilber, auch Bilber blonber, blauäugiger Stämme, 

toelchc geigen, bag man auf bie Kaffenuntcrfchiebe befonbere aufmerffam 

xoar. rX)iffenf(höftliche Tlufjeichnungen ober wenigftens ber t)erfuch 3ur 
Befchreibung ber 2^affen ober beffer ber X)ölEer laffen fi(h bei ben 

bei unb ^Iriftoteles finben, wie auch gelegentlich 

bei ben 2^ömern, bei ^ucretiue unb Strabon. £ine eingebenbere Betrach* 
tung ber 2^affenerfchemungen brachte aber erfl bie ^eit ber großen y6nt* 
bectungsfabrten ber beginnenben Heuseit unb ber folgenben 3öbrbnnberte. 

3m j 3<thfhunbert traten bie ntänner auf, bie $um erftenmal in großen, 

fich weithin t)erbreitenben’tJOerfen bae bisher (öefammelte unb Befannt* 
geworbene auf menfchentunblichem (öebiete 3U Überfichten orbneten, ben 

ntenfehen in bie 0rbnung ber tierifchen iebewefen einfügten unb eine i6in* 

teilung ber menf(hli<htn Waffen »erfuchten: ber Schwebe iinne (1707 bis 

7$) unb ber S^^^^nsofe Buffon (1707—s$). (I[inn6 h<tt ßueh als erfler auf 
bas Beftehen ber norbifchen 2^affe hingewiefen, bie er Homo europaeus 

nannte.) ©as unb }g, 3<thrhnnbert brachte neue i^ntbecfungcn unb 

Sorfchungen; befonbers Diel würbe bamals bie ^inftämmigfeit 

(tTlonogenefe) ober tHehrftämmigfeit (Polygenefe) ber ITtenfchenraffen er* 

örtert, b. h. man fragte fich angefichts ber großen ^affenunterfchiebe, ob 
bie tltenfchenraffen auf eine ober auf mehtctc Urformen jurüctsuführen 

feien, (öoethe 3. B. nahm Utehrjtämmigteit an. i^eute neigt man mehr ber 

J6injlämmigfeit 3u. 

IDer y^rfte, ber eigentlich bie neu3eitliche iUenfehentunbe mit feinen tPers 

fen begrünbete, war ber IDeutfehe 3oh- Blumenbach (175^ t)is 
f$40). Utit ihm, Dor allem mit feinen E)arftellungen ber X)erf^iebenheiten 

Don Schäbelformen, feinen Befchreibungen Don 2<affenfchäbeln, feinem Per* 

fuch einer Einteilung ber Utenfehenraffen, war bie Ulenfehentunbe nahe 

baran, in bie 2^cihe ber neu3eitlichen tPiffenfehaften ein3urücfen. Boch h<^t 
erß: Äant bie 2^affen!unbe als eine felbftänbige XPiffenfehaft erfannt unb 

ihre Stellung als folche erflmalig begrünbet, wie er auch im 3‘^hee J775 

unter bem (Eitel „Pon ben Derfchiebenen Kaffen ber Utenfehen" bie erfte 
nachweisbare Porlefung anfünbigte über bas, was heute als Kaffentunbe 

(Anthropologie) bc3eichnet wirb.^ Auf Uleffungen bes „(öefid^tswintels" 

grünbete ber <o^llänber Peter Camper (f72Z—$9) feine Unterfuchungen, 

1 d^üebiefen Abfchnittö0l.au^ ^abbon, Historyof Anthropology, I9I0, 
unb ben gcfchichtli^cn Übcrblicf (l. Abfepnitt) bei ©cpcibt, Allgemeine 
KaffenPunbe, UTünchen 1925. 

“ Kant nimmt in ber (Befchichte ber Biologie überhaupt eine bebeutenbe 
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öamit 5um crftcnmal eine $al:)lcnmägigc Unterfu4)ung9tx>cifc in 6tc Kaf* 
fentunöc cinfül^rcnö. iDic Sorf(t>ungen ^amarefe (|744—1$29) unö 6ie 
IDarwins (IS09—$2) gaben 6er Utenfe^entunbe ret4)e Ttnregungen. 2Da9 
19. 3«brbuti6ert brachte in rafeber ^änbern 6ie (örünbung 
großer Ttntbropologifcber (öefellfcbaften, 6eren sabireicbe ^eitfebriften ju 
6en \x)i(btigften i^rfcbeinungen 6er menfcbenEun6Ucben tDiffenfcbaft ge* 
bören. 2vaffenEun6Ii(be tPerEe über europäifebe Ber)ölEerungen folgten ein* 
an6er raf(b). IDie i^rforfcbung gefebiebtUeber un6 porgefcbitbtli^icr Kaffen* 
nerbältniffe ergab xüi(btige Kufj^^lüffe un6 Sorfibungsantriebe. iDie Kr* 
cbäologie Eam ron ihrer Beite subilfe, man lernte 6ie „Bteinjeit", 6ie 
„Bronseseit", 6ie „sSifenseit" ertennen im6 abgrensen. iDas tlteffungsi^er* 
fahren auebauenb, Eam 6er B(btoe6e Kn6er9 Ke^iu9 (1796—|$6o), „6er 
X)ater 6er 0(bä6elmeffung", um j$40 erftmalig jur «Einteilung „langer" 
un6 „Eurjer" B(bü6el un6 t)on bit*^ <tu9 311 6em t>erfucb einer «Einteilung 
6er tttenfebenraffen. 3m 3<tbtf 1^4^ führte er mit 6em Eängen*Breiten* 
3n6ep 6e9 B(bö6el9 6en erflen „3n6ep" in 6ie KaffenEunbe ein. KI9 ^ör* 
6erer 6er antbropologif(ben Sorf<bung im Ku9bau 6e9 tneffung9uerfab* 
ren9 un6 in 6er lErforfdbung 6er Eltenfcbenraffen muß man befon6er9 6en 
Sransofen Paul Broca (|$24—^9) anfeben, 6en Begrünber 6er Ecole 
d’Anthropologie de Paris. iDie Ku9tr)abl 6er ihm am ergiebigften unb 
wi^tigjlen erfd^einenben ITteffungen b<«t ftcb im großen unb gansen al9 
SwecEmäßig ertoiefen unb barf al9 grunblegenb betrachtet toerben. 3tn 
3abre |$4| fpracben bie „Memoires de la Societe ethnologique“ 
(B6.1) 3um erflenmal au9, tx>a9 bfute bie Ki(btung 6er antbropologifcben 
Sorfebung beftimmt: „3u einem BolE finb immer mehrere Kaffen t>ertreten; 
baber gilt e9, bie reinen Kaffenbilber au9 ber J14if(bung bttöuösufinben."^ 
1E9 bauerte febod; eigentlich bi9 3ur neueften ehe biefer wiibtige Ba^, 
ber au(b ben B. 6 angeführten ÜDorten ILopinarbo 3ugrunbe liegt, in ber 
Kaffenforf(bung fruchtbar tx)urbe, unb bie „Kllgemeine Bilbung" x>er* 
xoecbfelt i'a immer noch X)olE ober Btamm mit Kaffe, toie B. 5 ge* 
seigt mürbe. 

^an begann nun, ganse Eänber sEuropa9 raffenEunblicb aufsunebmen. 
Die 3«bre |$74—77 brachten in Deutfcblanb, Dfterreicb, in ber Bd7xx)ei3 
unb in Belgien bie fog. Birebomfebe BcbulEinberunterfucbung, bie nad; 
einer Anregung be9|'enigen J4tanne9 au9gefübrt würbe, ber al9 ein ^aupU 
förberer ber raffenEunblicben Sorfc^jung in Deutfcblanb 3U nennen ift: Ku* 
bolf Birebow (|$2|—1902). Der Bd;ulEinberunterfucbung folgten in an* 
beren Eänbern noch eingebenbere, immer genauere, wertpollere. Bo b<tben 
ficb nach unb nach bie (örunblagen ergeben, auf benen febe Bebilberung ber 
europäifeben Kaffenuerbältniffe ruhen wirb. DeniEero „Les Races et les 
Peuples de ia Terre“ erfebien |S9$/99. Kipley9 „The Races of Eu- 

rope“ mit feinen vielen Karten unb Bilbern erfebien |$99. X)orau9gegan* 

BtcUung ein: vgl. Btablcc, Kants Dclcologic in ibtec erfenntnistbcoteti* 
feben Bcbcutung, 1874, un8 iElfcnbans, Kants Kaffcntbeocic, I904. dfetnec 
Kbiefes, Kant als ^atucforfcbcc, 1925, Bb. II; ö* Kbfcbnitt, 5. Kap. 

1 „II y a toujours chez une nation plusieurs races; il faut donc cher- 
cher ä distinguer les types purs du produit des melanges.“ 
<3- S' cSünttifr, E)tfd>. 2<afTentun6t j 
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gen xüaren Untcrfuc^ungcn über emseine ^änber: über 3tanen b^^tte ^ini, 
über i6nglan6 Bebboe gefebrieben; 2^uboIf Dirtbom b<^ttf f«nc beutfeben 
i^rgebniffe gcfcbilbert, (Duetelet feine belgifcben S^i^fcbungen; ^roca, <LoU 
Itgnon, ?topinarb ihre fransöfifeben. XX)eitere Sorfebungen folgten in allen 
iänbern: es ift unmöglicb, auch nur bie roiebtigften Hamen bicr anjufüb* 
ren. Leiber aber ift lDeutf(blanb unb befonbere UTittels unb Horbbeutfeb* 
lanb no(b immer eines ber minbef^ erforfebten ^änbcr.i 

5u einer mä(btigen <^ilfe in ber (örunblegung raffcntunblicbcr sSrlennt* 
niffe würbe bie raf(b fi<b x>ernolltommnenbe sgrblicbleiteforfcbung. 
IDarwins S'^^^ftt^wngen b<^tten f(bon XX>ege babin gewiefen; fein Detter 
Srancis halten (|$22—?9n), „ber Datcr ber £ugeniE", förberte bureb 
feine grunblcgenben Tlrbeiten bie ^rblicbteitsforfcbung in bttuorragenber 
XDeife; nor allem aber war es ber Zoologe Tluguft DDeismann (j$34 
bis J9I4), beffen (öebantenarbeit bie j^rtenntnis ber Dererbungsnorgänge 
vertiefte unb beffen ^ebren eine ^eftätigung erhielten bureb bie 1900 er« 
folgte XDieberentbeefung ber Dererbungsforfebungen bes '^luguftinerpaters 
3obann tltenbel (|$$2—$4): „XDie ein bfHtf Bomet, fo leuchtete bie 
menbelfebe ^ntbeefung, naebbem ber i^ntbccfer längfl geftorben war, am 
Fimmel ber naturwiffenfcböftlieben Sorfebung auf unb fpornte bie Bio* 
logen su gewaltiger ZLätigteit an. Zahlreiche tatEräftige S^^rfeber ftürsten 
ficb auf bas neuerfcbloffene (öebiet. s^in ungeheurer sSjcperimentiereifer be* 
gann. Ünb als ernfler, ebrliebcr 2lrbeit ftanben febon nach wenigen 
3abren bie feftgefügten (örunbfteine einer neuen XDiffenfebaft nor uns: 
bie iSrblicbEeitslebre b<ttte ficb «UQ tnebr ober weniger unficberen "^Innabmen 
SU einer epaEten tDiffenfcbaft entwicfclt."^ 

IDie 2^affenbygicne entwicfelte ficb — fid> tin Sörfcbwn095toeig, 
ber tro^ feiner (nicht glüeflieb gewählten) Benennung nicht ober nicht un* 
mittelbar mit ber ^affenforfebung s« tun bßt: bie Kaffenbygiene (i6rb* 
gefunbbeitslebre) unterfuebt bie 2(uslefcr>orgänge, bie innerhalb febes Dol* 
Ees flattfinben, Dorgänge, bie sut «Ertüchtigung ober sur «Entartung füb* 
ren Eönnen, unb möchte bann bie XDege weifen, bie s« tmtr möglicbft gün* 
ftigen Beeinfluffung ber erblichen Befcbaffenbcit eines DolEes führen müf* 
fen. IDaburcb, bag fie auch bie 2iaffenbeftanbteile eines DolEes betrachten 
Eann, Eann fie gewiffe XDege ber Sorfebung mit ber KaffenEunbe sufammen 
gehen.^ XDilhclm 0cballmayer (|$57—|9J9) unb illfreb Ploe^ finb 

^ Seit ncucücc 5ctt finb allccbings eine 7lcii>c caffenfunbltchec Unterfuchun* 
gen auf beutfehem Sncachgebiet int (Bange, unb bie Deröffentlichungen über 
bie tEtrgebniffe haben begonnen, 

2 tX>, Siemens, Detecbungslehce, 'Kaffenhvgiene unb Beuölferungs* 
politiE, 4. 2tufl. trtün^en 1930. 

® Dgl. neuetbings bie ^Einleitung bes Bauc-^ifchec'ilenjfchen XDerfes 
„JITenfehliche tEcblichEeitslehre unb ^affenhvsicne". Bb. I, 3* “Hufl. ITlünchen 
1927. — 3ch wähle für biefes Buch bie Derbeutfepung „lErbgefunbheitslehrc" 
(auch lEcbgefunbhcitsfotfchung bjw. «pflege) für bas IDoct "Kaffenhvgiene, bas 
nach meiner (Erfahrung immer wieber 311 bem niiürerüänbnis führt, bie (Erb* 
gefunbpeitsforfebung habe es mit "Kaffen 311 tun, ivährenb fie boep Beuöl* 
ferungen betrachtet unb auf beren raffifepe Sufammenfegung gar niept ein* 
Sugepen braucht, fa naep ber (allerbings übertriebenen) Kuffaffung (Brotjapns 
„mit beren Kaffen3ugehörigEeit ober Kaffenwert niept bas minbeüe 3u tun 
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bic Hamen, bic ^)tcr ju nennen finb. pioe^ begrünbetc 1904 baö 
für 2iaffens unb (Öefellfctjaftöbiologie", eine ber xpictjtigften 5citfc^>riften 
bes raffentunblid^en unb erbgefunbbeitöEunbUd^en (öebiets, 1905 bie 3n# 
ternationale unb bie lDeutfd)e (öefellfcbaft für Kaffenbygiene. IDie ^in* 
fi(i)t in bie augerorbentUetje Bebeutung ber ^rbUdjteiteforfdjung für ein 
©taateleben l?at ben fdjuoebifdjen Staat (als erften curopäifeben Staat) 
mit Suftimmung aller Parteien bee fdrxx)ebifct>en ^^eieijötage i.3. 
J92J 3ur Ö5rünbung einer ftaatlicfjen Sorfcbungeanftalt für J^affenbygienc 
(Statens Institut för Rasbiologi) gefül>rt. ^Im |5. September 1927 

ifl 3u ^erlin*lDal?lem bae 5Deutfd)c S<^rfd>ung6inftitut für ?lntl>ropologie, 
mcnfd)licf)e j^rble^re unb i^ugeniE eröffnet worben. 

2(u0 ben iSrgebniffen ber UtenfdjenEunbe, X)ererbung8s unb i^rbgefunbs 
^eit0let?re Eam nun aud> ber Tlnftog ju mandJem UmbenEen auct) auf an« 
beren tPiffensgebieten. So b<tt ficf> in ber (Öefdjicbtewiffenfdjaft eine 
tPanblung nolljogen ober will fid) allmäf)licf) nollsie^en: bie XPanblung 
jur fog. KaffenEunblid)en ^efc^ic^tebetrad^tung. tttan betrad;tct 
bas X)ölEerleben unb bic (öefebid^te ber PölEer immer met?r al8 bebingt 
bur(^ bie 2^affen3ufammcnfc^ung ber cinselnen X)ölEer. IDcn Tlnftog 
3U biefer neuen, wie alles Heue nocE> mancbmal irrenben unb vielfach um« 
flrittencn, ja nerböbnten Öefd)id>töbctrad)tung gab bas XX>crE bes 
3ofen (örafen Tlrtbur (öobincau (J$|6—$z) „Essai sur l’Inegalite 

des Races humaines“ (|$53—55). IDic iebeutung biefes XX>erEe6 
Eann l?ier nidit angebeutet werben; nerwiefen fei baf)er auf Sebemann 
„(0obineau0 J^affenwerE, TlEtcnflüde unb Betrachtungen 3ur ^efcbid>te unb 
ÄritiE bc0 Essai sur l’Inegalite des Races humaines" (|9|0), auf 
Sebemann, „(Sobincau. i6ine Biographie" (|. Bb. |9J3; 2. Bb. |9J6), 
ferner auf Älcinede, (Öobineauö Kaffcnlebre (1920). ^obineau b^t «I» 
erfter bic Bebeutung ber norbifeben 2^affe im icben ber europäifeben X)ölEer 
erEannt, unb er als erfter b^t barauf bingewiefen, ba§ fid> bureb bic Per« 
mifebung ber norbifeben 2^affe mit anberen Haffen bas norbereitc, was 
man beute (nach Spengler) ben „Untergang bcs Hbenblanbes" nennt. IDocb 
ijl Ö5obineaus Bueb, fo febr cs (wie Sebemann 3eigt) immer wieber bie 
2l(btung, ja Bewunberung beruorragenber Ulänner gcwecEt b^t, weiteren 
Äreifen unbeEannt geblieben, bis es in Sebemanns tlberfe^ung („Per« 
fu(b über bie Ungleicbbeit ber UTenfebenraffen") |$9$—190| erfebienen war. 
2luf (öobincaus über bie Haffenforfebung weit biuausrcicbenbc Bebeutung 
als S^rfeber unb IDicbter Eann hier nicht cingegangen werben. Sebemanns 
iebensbefebreibung 3eigt, „bag bic gan3e fiegenbe Äraft biefes Utannes erft 
in feiner (öefamtgedalt bcfcbloffen liegt". 

bat", ^at btc übltebe »acilEunbc cs fajE au6fd)ltcültcb mit bcc cefebetnungs» 
bilbltcbcn (Befunbung »on iCinjclmcnfepen 3U tun, fo bic ificbgcfunb« 
beitölebre (Haffcnbvpicnc) mit bcc ecbbilbli^cn Oefunbung cinctr Bc« 
uölEccung: bapec bic picr gciväpltc Pccbcutfd)ung, bic bas bcjcicpnctc Itti^* 
öccüänbniö nid>t aufEommen Id^t. tOas bei manepen iCcbgcfunbpcitefoefcpccn 
gclcgcntlid) „Haffe" („biologifcpc Haffe", „Pitalcaffe") genannt wicb, ld#t 
fiep oft ebenfogut, öfters beffer als „BeuölEccung" ober „PolE" bejeitpnen. Pgl. 
auep „Haffcnpvgicnc, beutfep: iCcbgcfunbpeitsforfcpung", Hnpangll meines: 
„iDct VTorbifd)c (PcbanEc unter ben SDcutfcpcn" (1927). 



2c 5uc (E»cf4)i(^tc 6ec 2taffcnfocfd)ung 

Vlod) vor öcm €rf(^cmen von (Sobineaua außcrorbcntlicbcm Bud) b<^ttc 
im 3abrc j$45 au(^ ber ©eutf(^c (Suft. Sricör. lUcmm (|Sö2—by) einen 
X)erfud) ber neuen (öef(t>idyt0betrad)tung veröffentUebt: „bie Derbreitung 
berattiven tttenfebenraffe über ben ^rbbaU." 3m 3*^1?^ erfebienen bann 
bie „Origines Ariacae“ bes öfterrei(bif<bm Penfa, ein 
grunblegenbes tüert. eigentlid) europäifeber Perbreitung bradyte aber 
ben neuen (öebanten erft ba9 PDerJ bea bamaligen i^nglänbere, fpäteren 
IDeutfcben 0t. (tb<tmberlain (|$55—19^7) „2Die (Srunblagen bee 
19. 3«brbimbert0" (1^99). tX>oUte biefes IPerE aud) nicht eigentUeb tvifs 
fenfcbaftlicb fein, ftanb es auch in einem für ben Sortgang ber J^affen* 
forfebung ((^äblicbcn tnißverb^ltnie sur tviffenfd)aftlicben titenfeben* 
tunbe, fo böt es bod> unb vielleicht gerabe bureb ben heftigen tPiber* 
fprueb unb bie laute Begeifterung, bie es ertvedt b^t, 3um erftenmal ben 
Kaffegebanten fo sum Bexvugtfein xveitefter Äreife gebracht, bag mit 
feinem i6rf(beinen bie raffenhmblicbe (öefd>icbt0betracbtung ale eine 2ln* 
gelegenbeit xveitefter S^i^febimgetreife eigentlich befeftigt tvurbe. SDie 
gen ber raffenhmblicben (öefebiebtöbetraebtung xvaren, tvenn audy noch 
lange nid^t öelöfl unb fogar öfters verwirrt, fo boeb hier von einem leiben« 
fdHxftlidjen IDarfteller in ihrer XPiebtigteit unb Reichweite erfannt unb wei« 
ten Äreifen aufgewiefen. tUan wirb vom raffentunblidyen 0tanbpuntt aus 
über bie „^runblagen bes 19. 3‘ibebunberts" etwa fo urteilen tonnen 
wie ber Rntbropologe sSugen Sifeber: „Unbetümmert um ben febwanten 
(Srunb vieler i6m$elbeiten, unerlaubt felbft gut gefeftigte Begriffe fich 
3wedbienli(h willtürlid) abänbernb, entwirft er ein tübnes (öebanten« 
gebäube, bas bann natürlich taufenb äugere Tlngriffspuntte bietet, fo bag 
ber wahre Bern bem Eingriff entgeht — unb er würbe ihm ftanb« 
halten." 1 

3m 3Äbrf H9b war aber fchon erfebienen „Les Selections socia¬ 
les“ vom (örafen Georges Pacher be iapouge (geb. |$54), bas 
erfte wiffenfch«ftliche POert raffentunblicher (öefebiebtsbetradytung. 3bm 
folgte vom gleichen Perfaffer im 3<tbee j$99 ein $weites P^ert raffen« 
tunblicher (öefchichtsbetradytung: „L’Aryen, son Röle social“. Unb 
nun erflanben bie Sorfcher, welche bie gegenwärtige Hage ber raffentunb« 
lieben ^efchicbtöbctrachtung mitgefebaffen höben: 0tto 2lmmon (|S4i bis 
I9J5), U)oltmann (|$7|—1907)) fföer wiffenfcbaftliche 
bineaus" (Bchcmann), PDilfer (|$50—1923) unb anbere mebr.^ Ulan 
fiebt alfo, bie raffentunbliche Betradytung ber (öefebiebte böt erft begonnen 
unb mag baber nod> all bem ausgefe^t fein, was eine junge i^rtenntnis« 
weife tenn$eid>net: einerfeits gelegentlichen 3eetümern unb anbererfeits bem 
Uligtrauen, wenn nicht bem ^obn ber Ulitwelt. 2)ie 2lntbropologifd>e (0e« 
fchidjtsfchreibung wirb fogar immer noch „von Rntbropologie unb 
von öefchichte, bie fie verbinben will, oft fchroff abgelebnt, entftellt 
burch bilettantifche 0chwärmer — aber eine ruhige Betrachtung lehrt, 

^ ^anbivöctccbucb bec VTatuctviffcnfcbaftcn unter „Sojtalantbropologtc". 
* ^tc iCntivtcflung 6er raffentunblicbcn (5efd>tcbtöbetracbtung, befonbers 

feit I900, höbe ich eingebenb betrachtet tm I. 2lbfcbnitt von „jDer VTorbifebe 
(Bcbanfc unter ben J)eutfcben" (2. 2tufl. UTüneben 1927). 
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6ag öa ein Äcim im TtufgclKn ift, 6cr tüo^l eine groge outunft haben 
bürfte."! 

5ur Bennseichnung her Sorfchungerichtung mag hier bies genügen: 
^atte bie fog. fpiritualiftifche (ibealiftif(he) (öefchichtsbetrad^tung ab ge# 
ftaltenbe tHächte bes gefchichtlichen Gebens geiftige j^räfte unb fittliche (öe* 
banten gefehen; h«tte bie fog. materialiftifche (Öefchichtöbetrachtimg ab 
gefd>i<htc*0cftaltenb bie Umroelt, bie PoIE0xoirtf(h>aftIichen iinb überhaupt 
ftoffbebingten ^uftänbe gefehen, fo fieht bie raffcnhmbliche (öefchichtsbe* 
fchreibung ab gefchichtegeftaltenb ben tttenfchen felbft, ben Jltetifchcn aber 
ab ein (ölieb feiner befonberen 2^affe, aus beren befonberem (öeift heraus 
bie (öefchehniffe einer Seit unb eines burch bie Kaffe bebingten DolEes Eoms 
men. Unter ben gleichen Umxoeltsuftänben, ben gleid^en xoirtfchaftlichen unb 
gefellfchaftlid^en ^uftänben fchaffte febe Kaffe bas ihr befonbere unb nur fie 
Eennseidmenbe eigene (öefchicE unb beftimme ^eiftesleben unb fittUd;e Kn* 
fchauungen. 

^ trugen c^ifchcc im Kanb „2tnthropc>Iogic", Kultur ber (Begenruart 
^cil III, 2tbt.V, itcipjig 1923« 



3* Benennungen 6er europdifc^en Äaflen 

^tc fünf in iCucopa unb in 5)cutfd>Ian& tjocfommcnbcn ^auptcaffcn finb 
^t)on bcn tjccfcl)icbcncn ^ocfd>ccn, bic ftc l)cfcf>ncbcn \>abtn, nicht immer 
gleich benannt tnorben. 3n biefem 23uch finb aum ^eil neue VTamen gemählt 
morben. 23cibchalten i><^bt ich bie :8e3eichnungen norbifche "Kaffe unb bi» 
narif ehe Kaffe. Keibe finb jiemlich einheitlich eingeführt unbaugleich infofern 
bejeichnenb, als fie heutige ^auptinohngebiete ber betreffenben Kaffen anjeigen. 
Vltu gewählt finb bie Bezeichnungen oftifche Kaffe, weftifche Kaffe 
unb fälifche Kaffe, unb (»on VTorbenflreng) übernommen bie Bejeichnung 
oftbaltifche Kaffe. Unter ben Bezeichnungen für au^ereuropäifche Kaffen 
habe ich moglichft biejenigen gewählt, bie mir am meinen burchgebrungen er» 

fchienen finb. 

55ie norbifche Kaffe — hcth0ewa4)fen, langföpftg/ fchmalgefichtig mit 
ausgefprochenem Kinn; fchmale VTafe mit hohee VTafenwurzel; weiches, helles 
^aar; zurücfliegenbe, helle Kugen; rofigwei^e Hautfarbe — hei#t bei bem 
ruffifchen Kaffenforfcher 5)eniFer (ber ihr als erjler bie Bezeichnung norbifch 
gegeben höt) race nordique, bei Kiplep teutonic race; fie iü ber Homo euro- 
paeus fion bei ^Linne unb fpäter bei £apouge unb wirb wiffenfchaftlich 
noch oft als Homo europaeus angefüh«; fie iü ber Keihengräbertppus ber 
älteren beutfehen ^orfcher (iHcfer), ber Fvntrifche ^vpus bei Broca, bie bolicho» 
lepte (bolichoibe unb leptoprofope) Kaffe KoUmanns, ber ^ohbergtppus bei ^is 
unb Kütimeper. — ©ie würbe fränfifch genannt (“Uirchow), auch germanifch (t). 
Wölber) unb (Bermanentppus (K.KeQius), tJon (B.Bergi auch norbifche T>arietat 
ber species eurafricana, t)on (Ezefanowsfi auch ^ppus a, t>on Keche Cppus II. 

55ie weftifche Kaffe — fleingewachfen, langföpftg/ fchmalgefichtig, mit 
weniger ausgefprochenem Kinn; fchmale VTafe mit hohee Vlafenwurzel; 
weiches braunes ober fchwarzes ^aar; zueüdfliegenbe, bunUe Kugen, bräun» 
liehe >5aut — bei SDenifer, ber zwei Unterabteilungen fefljlellen will, ibero = 
insulaire unb littorale ou atlanto - mediterraneenne, bei <B. ©ergi auch eur* 
afrifanifch; in beutfehen VDerfen (fo auch wieber t)on H. (Elauh) ifl fie au^ 
mittellänbifche Kaffe genannt worben, mei^ens aber (nach ©ergi) mebiter» 
rane Kaffe; in ber wiffenfchaftlichen Kaffeneinteilung wirb fie oft als Homo 
mediterraneus angeführt, t)on ©ergi auch als mebiterrane "üarietät ber 
species eurafricana bezeichnet, non iLapouge als Homo meridionalis. ©ie ifl 
früher uon englifchen ^orf^ern auch iberifch, t)on franzöfifchen unb italieni» 
fchen ligurifch genannt worben. ?Den VTamen weflifd)e Kaffe höl>e ich gewählt, 
weil er beffer als bie Benennung mebiterrane Kaffe auf bas heubge unb r>or» 
gefchichtliie \)erteilungsgebiet ber Kaffe hinjwwcif^n uermag. 3mmer lenh 
bie Bezeichnung mebiterrane Kaffe bauon ab, ba^ auch in ©chottlanb, ©üb» 
englanb unb 3rlanb UTenfehen biefer Kaffe wohnen. t)ie VOahl ber Bezeichnung 
weüifche Kaffe h^t fich mir beflärFt burch ©chuchhötbts Buch „Kit» 
europa", 2. 2lufl., Berlin 1926, bas an archäologifchen ^unben bie Kusbrei» 
tung einer wefleuropäifchen, auf heutigem englifch»fvanifch'franz6fifchem 
Boben entflanbenen (Befittung bem UTittelmeer entlang barlegt. 

3:iie binarifd)e Kaffe — hochsewachfen, furzföpftg^ fchmalgefichtig, mit 
fieilem Hinterhaupt unb flarfer herausfpringenber VTafe, mit braunem ober 
fchwarzem Huur, braunen Kugen unb bräunlicher Hautfarbe — hei^t bei 5)e» 
nifer race adriatique ou dinarique, bei u. Halber Khätofarmaten ober ©ar» 
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motcntvpuö, unb ivtcb oft alö 5)cfccggcctvpus an gef übet, ijt bcc vTvpus S 
bciCacFanotnffi. ^apouges acrogonus fommt in einigen oügen bet binaeifeben 
^^affe nabe. 2tiplev unb bie ihm folgenben VDerFe Fennen biefe ^taffe nid)t unb 
wollen in ibc eine Bonbetgeüaltung bet oflifeben TlafTe (eben. jDie 23e3eicbnung 
abtiatifeb empfieblt fteb besbalb weniger, weil abriatifcb auf bas ganje abtia« 
tifebe Büflenlanb binweifen Fonnte, alfo auf 3talien wie auf itorbgciecbenlanb. 
5)ie ^ejeiebnung binatifcb (bie alfo non jDeniFet ilamnit) lafjt Feine 3ttefüb' 
tung 3u unb empfieblt ftcb cueb butd) 2Xüt3e. Jttan bßt biefe 3e3eicbnung ge* 
wählt, weil bie binatifeben 2llpen ein (Bebict flätFflen T^orwiegens bet be3eicb' 
neten ^^affe finb. 

5)ie oftifebe "Haffe — Fut3gewacbfen, Fut3Fc>pfTg/ breitgefiebtig mit un> 
ausgefptoebenem Hinn; Fut3e, jtumpfe Vi:afe mit fladbet VTafenwut3el; b^^etes, 
braunes ober fcbwat3es ^aat; nach r»otn liegcnbe, btaune Hugen; gelblich* 
bräunliche ^aut — bei§t bei 5)eniFet race occidentale ou cevenole, beiHiplcp 
nach H a p 0 u g e alpine Haffe (alpine type); fte ifl ber type celtique bes fran3Ö* 
fifeben Haffenfotfebers 23toca, ber type celto-slave einiger fran3Öftfcber unb 
italicnifcber ^orfeber; fie bci#t bei n. Wölbet turanifcb, bei i3ebboe anernifcb 
(avernian), bei ©ergi euraf^tfeb (species eurasica); fie flimmt in nielem überein 
mitbem(oflifcb*binarifcben)^isfcntistvpusbei^is»'Hütimcver, bti^tbei"üircbow 
bie fübbeutfeben 23racbvcepbalen, bei 21. HeQius bie ortbognatben 23racbvcc* 
pbulcn; fie wirb btute mand)mal mongolib unb turanifcb genannt unb in latei» 
nifeber ^e3eicbnung oft nach Itapouge Homoalpinus; 21. HeQius nannte 
fie auch flawifcb*tbätifcb, VDilfer nannte fie runbFöpftge Haffe; IttyblarsFis 
ttvpus oi böt wefentlicbe 3üge mit ber oflifeben Haffe gemein. 

SDie 3e3eicbnung „oflifcb" ^ b<tbe ich für bie be3eicbnete Haffe gewählt, weil 
fie 3war einen Hinweis auf einen afiatifeben 5ufammenbang enthält, aber auch 
nur einen Hinweis unb noch Feine folcbe 2lusfagc, wie fie bie ^e3eicbnung mon« 
golib barjlellt. 5?ie 23e3cicbnung „alpin" führt nach meiner iBrfabcting immer 
wicber 3u JTIi^netflänbniffen: immer wieber fuebt man oflrafflfcbe HTenfcben 
nur in ben 2(lpen, bie 3ubem größtenteils binarifcb'Oflifcbcs nTif<^gebict finb, 
unb vermutet fcbließli^ fogar Umwelteinfiüffe, welche bie Haffe gefebaffen 
hätten; immer wieber »erwirrt ben Betrachter bas 2luftreten „alpiner" Uten* 
feben in ^ollanb, 5>änemarF unb VTorwegen. 2lußerbem wirb unter Homo 
alpinus auch in wiffenfcbuftlicben Hreifen oft einfach bie gan3e Bet>ölFerung 
ber 2llpenlänber t>erflanben, in ber ficb boeb mebtere Haffen Fteu3en.^ — iDic 
ojlifcbc Haffe barf nicht mit iDeniFers „ofleuropäifeber Haffe" ober „0flraffc" 
(race orientale) »erwecbfelt werben, ^ella Pöcb bat bie oßifebe Haffe als 
„bunFebojlifcb" be3eicbnet, um bamit ihre "üerwanbtfcbaft mit ber im folgen« 
ben befebriebenen Haffe aus3ubrürfen, welche fie „bcU«oilifcb" genannt bat, 

5>ie oftbaltifcbe Haffe — Fur3gewacbfen, Fur3Föpfig, breitgefiebtig mit 
unausgefproebenem Hinn unb breitem maffigem UnterFiefer, 3iemlicb breite, 
eingebogene VTafe mit ßacber PJ:afenwur3el; battts helles ^aar, leicht fd)ief 
gejlellt erfebeinenbe, nach norn liegenbe belle 2lugen, belle ^aut — wirb non 

^ ©pracblicb iß gegen bie Wortbilbungen „weß=ifcb" unb „oß=ifcb" ebenfo« 
wenig ein3uwenben wie gegen „norb«ifcb"» „(Dßifcb" Flingt nur ungewohnt, 
iß aber nicht, wie man mir »orgeworfen b^t; Mf4) gebilbet. 

^ tDie unFlat bie Benennung „alpin" iß, 3eigt ficb befonbers beutlicb febon 
in ber Überfebrift ber ^ri33ifcben 2lrbeit „5ur 2lntbeopologie bes Homo 
alpinus tirolensis" (HTitt. ber 2lntbtop. ©ef. Wien 39, 1909). 5)er Homo al¬ 
pinus tirolensis, ber nTenfcbenfd)Iug ber tirolifeben 2llpcnlänber, iß ja fo beut« 
lieb öIs uorwiegenb binarifcb 3u erFennen. 



2^ 3:>ic Benennungen bec euec>pdtfd>en ^^affen 

einigen ^orfct)et:n nic^t als eine Baffe, fonbecn nuc als eine ^äuftgec noePom» 
menbe Bceujungscecbinbung (nXijroöatiation) t?on Ittetfmalen anbecec Baffen 
anerkannt, ^ie oflbaItifd>e Baffe U)icb manchmal — fo »on ©oeotfebenfo unb 
©ilinitfcl)/ auch von <B. ©ecgi — ftnnifebe Baffe genannt, »on ©etgi aud> 
Homo arcticus fennicus; 3DeniFec nannte fie race orientale (oileucopäifd>e 
Baffe) unb banacb Bubolf Poeb (Ditcaffe,^ fo aud) bec ibnt folgenbe !Rcaitfcbef. 
^ella Pöd) unb ^efd) f<b>Iagen bie Bejeiebnung „bell^oflifd)" »oc, bec cuffifebe 
Baffenfocfcbec Bunaf nennt biefen tltenfd>enfcblag „baltifcbe Baffe".^ iDas 
fann 311 \>ecu)ecbflungen mit ben 'Dölfecn fübcen, inelcbe bie t>on bec ©peaeb» 
tuiffenfebaft als baltifcb be3cicbneten inbogeemanifeben ©pcacben fpccd>cn, 
fo ben ^itauecn unb ben ttetten. 55ec polnifcbe Baffenfocfcbec ©tolvbt^*^ bot 
füc einen bec oflbaltifcben Baffe nabeflebcnben UTenfd^enfcblog, am ebeflen eine 
ojbbaltifcbmocbifcbe :Eceu5ung0focm, bie Be3eicbnung ^anobcacbvtcpbolus 
(Homofanotrichus glaucopsbrachycephalus) nocgefcblagen. 3(b mäblebie 
nad^ bem blutigen T^ecteilungsgebiet biefec Baffe ficb ciebtenbe Be3eicbnung 
oflbaltifcb, bie ^ocbenftceng nocgefcblagen bot. Buf bie oflbaltifcbe Baffe 
bat, ohne fie 3U benennen, 3uecfl ^cau Bo^ec im 3abtc 1872 auf bec Bntbco» 
pologentagung 3u Bcüffel biugccoiefen,® fpätec bann, 187^, Bubolf Diccboiv.^ 
^üc bas Befleben einec oflbaItif4)en Baffe, nicht nuc einec !Eccu3ung6t)ccbin* 
bung mit ibcen HTecfmalen, tceten ein gilben, 3uc eftoge bec oflbaltifcben 
Baffe, Acta Geographica, ^elftngfocs, Bb. I, 3, 1927; BunaF, Buffifebes 
Bntbcop. 3oucnaI, Bb. 16, 1927; ngl. 2(nat. Beciebt, 1929^ B. 367. 

Bis Baffenbe3eid)nungen ab3ulebnen ftnb X>6Ifecnamen wie teutonifcb, 
fcdnfifcb obec geemanifeb füc bie noebifebe Baffe, flaivifd) obec ftnnifcb füc bie 
oflbaltifcbe Baffe unb Mtifcb obec etwa gac fübbeutfeb füc bie oflifcbe Baffe. 
Buch faematifeb, cbätofacmatifcb unb tucanifcb fonnen iccefübcen. ©elbfl, 
naebbem ficb bttausge^ellt bot, ba^ bie (Becmanen, aifo auch bie ^canfen, wie 
bie TCeutonen nocbcaffifcbe DöIFec gewefen finb, felbfl nach biefec ^ejlflellung 
neebietet ficb bec "üblfecname; fonfi entileben fogleid) wiebec bie neemeint» 
lieben Baffengegenfdge: gecmanif4>*comanifcb, gecmanifcb'flowifcb ufw.; 
fonfl beingt 3. B. ein nocbcafftfcbec ©lawe obec 6^inne bei nielen Betcaebteen 
fofoct bie geölte Pecwiccung bttwoc. 

S5ie fälifebe Baffe — febc b<54)0twacbfen, lang» bis mittelPöpfig, bceit» 
gefiebtig mit ausgefpeoebenem Binn unb bceitem Unteefiefee, Vlafe t?on (füc 
eucopdifebe \)ecbdltniffe) mittlecec Bceite, bcUes ^aac, in niebeigen ^öblcn 
liegenbe btUc (blaue obec gcaue) Bugen, i>cUe ^aut — wicb »on einigen ^oc» 
febeen nid?t als befonbece Baffe anecFannt, fonbecn entwebec als ein fcbwececec 
©cblag bec noebifeben Baffe obec als eine Bceu3ungst)ccbinbung (lTTi;:ot?acia» 
tion) »on Utecfmalen bec noebifeben Baffe mit ITIecfmalen anbecec Baffen 
angefeben. S^ie fdlifd^e Baffe wuebe »on ^aufcbilb als „(Bconec iCppos" be» 
3eicbnet, r»on Paublec, ^entfcbel unb Becn balifcbe Baffe genannt (nad> bec 
febwebifd^en ttanbfcbaft IDalacne = bie ^dlec), t>on Iten3 fcbwece blonbe Baffe 
obec atlantifcbe Baffe. 3:5ie ©cbdbelfocm bes »on ^is unb Bütimevec(I86^) auf» 

^ 5?ie „(Dftcaffe" Pöebs baef aIfo nicht mit bec oihfeben Baffe obec 0flcaffe 
biefes Buches oecwecbfelt weeben. 

^ 12gl. Bunaf, Le mouvement anthropologique en Russie, Revue 
anthropologique, 1^26. 

® ©o aud} wiebec 1873 in bec PacifecBntbcopoI. (Befellfcbaft; t>gl. Bulletin 
de la Societe d’Anthropologie, 1873/ B. 225. 

* “Decbonblungen bec Beclinec (Befellfcbaft f. Bntbcopologie, IStbnoIogie 
unb Uegefebiebte, ©iQung ». 17. 0ft. 187^. 
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geflcUtcn Id^t ftc|> als btcjcnigc bcr fältfc^cn (balifc^cn) “Haffe bc* 
greifen. 5)ie fdlifcfje Haffe lüicb als bec übeclebenbe Heil bec altilein3eitli4)en 
(Cro=magnon«Haffe angefe^cn, bal>cc oft au<i> fo be3etcbnet. fle^tere 3e3etcb» 
nung etiveifl ftd) aber als 3U lang, fobalb gegentudttige Haffenüecbditniffe 
ndbcc erörtert inerben foUen. Paublers 23e3eicbnung „baltfcb" ben “üor» 
3ug ber ^anbltd)feit, fd)eint mir aber boeb unangebrad>t, naebbem bie fcbwe= 
bifebe ^eeresunterfuebung^ für ^Dalarne nur 5-,18% breitgefiebtige tlangPöpfe 
ergeben b^t, eine Hn3abl/ welcbe ohne weiteres bei Hreu3ung ber norbifeben 
unb ber ojlbaltifcben Haffe möglich iil* S^alarne 3eigt auch feine größere Hör» 
perböbc unb ifl nicht reicher an breiteren (Beficbtern als bie am meiflen t)or» 
wiegenb norbifeben (Bebiete ©cbwebens, was es bei nennenswertem iBinfcblag 
ber (Cro»magnon»Haffe fein mü^te. 3(b fonnte mich auch bei wieberboltem 
23efucb biefer ilanbfcbaft nicl>t bat)on über3eugen, ba^ bort ber (Cro»magnon» 
iEinfcblag minber feiten fei als in anberen (Bebieten ©4>t»cbens ober IBuropas. 
3n einem Hanbe, bas einen burd)fcbnittlicben (Befiebtsinbep ber tüebtpflicb“ 
tigen t)on 93,1 (!) 3eigt, wirb man feinen fl^rferen IBinfcblag einer anberen 
breitgefiebtigen Haffe fueben au^er ben beutlicb fiebtbaren IBinfcbldgen ofl» 
baltifcber unb oflifcbrc Haffe. 

hingegen ifl aufmerffameren Betrachtern bas Huftreten eines befonberen 
lUenfcbenfcblags mit breitbobem (ober wie ftcb mir gegenüber ein Betrachter 
einmal ausgebrüeft i>att faflenartigem) tDuebs unb breiten (ober niebrigen) 
(Beficbtern febon lange in tOeilfalen aufgefallen. 3cb b^tte mich babre für bie 
Be3eicbnung „fdlifcbe Haffe" entfebieben, ba t?ermutlicb tüeilfalen bas befle 
iBrbaltungsgebiet ber ba unb bort in IBuropa noch ju üermutenben altflcin3eit> 
lieben (Cro»magnon»Haffe ifl/ unb würbe in biefer tüabl befldrft bureb bie Huf» 
flellung eines „ Jdlifcben (Beftebts", bas ber Pfpcbologe ^ellpacb^ in ber gleichen 
beutfeben Hanbfcbaft feflgeflcUt \>attt —• ^ellpacb jeboeb ohne eigentlichen 3u» 
fammenbang, ja in gewiffem (BegenfaQ 3ur Haffenforfebung. iDa „fdlifcb" als 
Ötammesbe3eicbnung untergegangen ifl/ fann biefes VDort als Haffenbe3eicb* 
nung gebraucht werben unb foll wie anbere Haffenbe3eicbnungen ein ober bas 
(Bebiet fldrfflen \)orwiegens ober (wie in biefem ,faU) tjerbdltnismdf3ig befler 
IBrbaltung einer Haffe angeben. 5?ie Be3eicbnung „Htlantifcbe Haffe" würbe 
leicht 3u “üerwecbflungen mit ben „atlantifcben Hulturen" fübcen, welche t)on 
»erfebiebenen »ölferfunblicben ^orfebern (^robeniuS/ VDirtb) in »erfebiebener 
VDeife angenommen werben. 2Iucb ifl fie früher nach 3. (C. Priebarb® 3ur 
Sufammenfaffung beflimmter europdifeber unb norbafrifanifeber Beoölferun» 
gen überwiegenb weflifeber unb überwiegenb b<J’ttitifd>cc (dtbiopifeber) Haffe 
gebraucht worben. 

Hnbere Haffenbe3eicbnungen werben innerhalb bes Buches an ihrer ©teile 
erörtert. 

1 The Racial Characters of the Swedish Nation, 1926, ^ersg. non 
Hunbborg unb Itinbers. 

^ T)gl. ^ellpacb/ Pbvfi<?0n<5tttif ber beutfeben Polfsfldmme, ©iQungsbe» 
richte b. ^eibelberger Hfab. b. tV)iffenf(b»/ JTlatbem.»naturw. Hlaffe/ J925. 

® 3* Priebarb/ Researches into the Fhysical History of Man- 
kind, 3. 2lufl. 1837. 



4. UJinigcö über öte mcnfc^enfun{>lic|)en tTIa^e 
unb 5e(1ftcllungen 

jr^cr auefü^rlic^cn 0d)iIöcrung öev Mörpermerimale bet cinsclncn 
iC^fen müffen einige Bemerfungen »orausgetjen über bie ^effungen, Sejl* 
ftellungen un6 Beobachtungen, toelche bie Sorfchung jur Älärung ber 2^af* 
fenuerhältniffe eines ianbes braucht. Hach ber Einlage biefes Buches x»ers 

2lbb. j. 
tttefTung öer itörperböbe 

2lbb. 2. tlteffung öer <')öhe bes t>or* 
öeren IDarmbeinftacbels über öcm Boöcn 

ben in ber <o<tuptfa(he nur biejenigen Jitertmale betrachtet, bie fich im tags 
liehen ^eben ber Beobachtung bieten. 

tDirb eine Beoölterung auf ihre leiblichen l^ertmale hin unterfucht, fo 
toirb man suerft bie Körperhöhe ber betreffenben l^enfchen feftflellen. 
man toirb, wenn es fich um bie Seflftellung raffifcher X)erhältniffe han* 
beit, sunächft nur ben i6rtoachfenen betrachten, itft eingehenbere Unters 
fuchung toirb auch i>ie Eigentümlichkeiten bes XPachstums unb bes Alterns 
berücJfichtigen. Seftjuftellen ifl aifo bie Körperhöhe bes ausgexoachfenen 
menfehen unb bie ^öi)e (über bem Boben) uerfchiebener me§puntte, bie jur 
Seftftellung ber tOuchsuerhöItniffe (Proportionen) xx)ichtig finb. (2tbb. | 
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un6 2.) Ttbcr aud) bic i6rxpad)fencn tPirb man unter glci^jcn 23c6ingungcn 
meffen, nic^t etwa einen Ileil 6er 3U meffenöen J1tenfd>en morgens, 6en 
anöeren abenös. tltan immer ju bebenEen, 6a§ eine iLagesfe^wantung 6er 
Äörper^öl^e bis 3U 5 cm möglich ifl. iDureb 6as (öeben un6 0te6en wer* 
6en ^auptfäd)lid> 6ie 5xx)ifd)enwirbelfd)eiben 6er ICDirbelfäule allmä^lic^ 
3ufammenge6rü(ft. iDer tHenfc^ i|l halber etwas größer beim liegen un6 
nad> 6em Tiuffte^en un6 verringert feine <oö6e 6urc6 6as 0tel)en. 2(ud> bei 
6er tUeffung von ieicfjen fin6 foId>e iSrfd)einungen 3U bebenten; eine feiere 
mag, naebbem bie 0tarre gewiefjen ift, burc^ i^rfc^laffung 6er Gewebe um 
z cm länger werben. 

0olc6e änbernben t6rfd)einungen finb aifo bei Sfftrttllwng mand;er !örs 
perlid)en tTlertmale immer 3U bebenten. 0ie follen im folgenben nid)t wei* 
ter crwäf)nt werben, ^efin^t unb betrachtet foll werben: immer nur ber 
ITlenfd) in einem verglei^barcn 5«ft<^nb, in einem ^wftßttb, ber von an* 
bernben sSinflüffen möglichfl frei ifl. i^benfo foU immer ber gefunbe ITlenfd) 
betrachtet werben. Tille tranthaften X)eränberungen unb Tlusnahmefälle lie* 
gen außerhalb ber vorliegenben Betrachtung. 

Bur gewöhnlichen l^Haßaufnahme gehört weiterhin bie bes 
Körpergewichts. 3m allgemeinen wächft ja bas (giewid>t mit ber Kör* 
perhöht, ciber Kaffemmterfdnebe treten bod> Äuf. J^ine unterfe^te Kaffe mag 
verhältnismäßig fchwerer fein als eine hochßewadjfene, aber fchlante; baher 
bie Stflfttlluttfl ^tr Körperfülle (bes index ponderabilis). (öemeffen 
wirb (ober würbe wenigß:ens früher häufig) 3ur ©arftellung ber liDuchös 
verhältniffe (ber Proportionen) bie 0i^h^ht: bie am 0i^enben gemeffene 
i6ntfernung bes 0cheitels von ber 0i^fläche bei geflrecfter ICDirbelfäule. 
Sür bie Kaffentunbe verwertbar ifl bann bas Derhältnis biefer 0i^höht 
gan3en Körperhöhe; es 3eigt bie 0tammlänge an unb gibt einen B<thltn* 
ausweis für längere ober tür3ere Beine. (IDoch geben anbere UTeffungen, 
beren eine in Tlbb. z bargeftellt ifl, genauere lltaße 3ur jgrfaffung ber 
XDuchsverhältniffe.) IDie Tlrmlänge tann wichtige Unterfchiebe bieten. 0ic 
ift übrigens bei allen Kaffen beim weiblichen öefchlecht verhältnismäßig 
geringer, etwa 9J bis 920/0 öer Ttrmlänge bes lltannes. IDer Unterarm bes 
ICDeibes ift verhältnismäßig tür3er. 

IDie 0pannweite ber Tlrme wirb oft gemeffen, b. h* «Entfernung 
ber beiben lUittelfingerfpi^en von einanber bei feitlich wagrecht ausge* 
ftredten Tlrmen. «Es werben gemeffen bie Breite unb Sorm ber bie 
tDuchsverhältniffe ber Beine, bie verhältnismäßige ^änge bes 0ber* imb 
Unterfchentels, auch bas gegenfeitige Derhältnis ber Tlrm* unb Bein* 
längen — biefe unb eine Keihe anberer UTeffungen finb raffenhmblich 
wichtig. 

Bei all biefen StflfltUungen ergeben fich (öefchle^tsunterfchiebe bes 
Körperbaues, bie allen Kaffen gemeinfam finb. «Einige wichtige feien 
erwähnt: Bei allen Kaffen beträgt 3. B. bie Körperhöhe bes XDeibes burch* 
fchnittlich 930/0 ber Körperhöhe bes Utannes. Bie tDuchsverhältniffe bes 
XDeibes finb anbers als beim Utann, ber weibliche Kumpf ift verhalt* 
nismäßig länger, bie breiter, bie (öliebmaßen tür3er. Tlnbere (5es 

fchlechtsunterfchiebe, bie innerhalb biefes Buches wichtig finb, werben an 



28 ltTcnfcl>cnFun&Iid)c tfta^e 

Überöugtnbögeii 

Höbt jxptfcbtn 0tirnä 
unb riaftnbtin 

naffnbein 

3ocbbogcn 

lliittrtitfer(jafl) 

llntcrtiffer(störpfr) 

3ocf)bcin 

2tbb. sa, b. ©cbäöcl in Dorbcr* unb 0fitcnanfid)t mit Eingabe ber ^brs^liigen^i^bcnf 
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il^rcr 0tellc erxoäl^nt. PoraiiegeftcUt fei nur noc^ 6er \r>i(^tige ^ef4)le4)t9s 
unterfct)ieö im 0(t)ä6elbau. 

iDer xx)eibli(t)e 0(^)ä6el fte^t 6em hnölicijen bei allen Kaffen etxx>a0 naiver 
ale 6em erwad^fenen männlid)en, 6a fein tDac^stum frütjer abgefc^loffen 
ift als 6a9 6e9 männlidjen. 23ei allen Kaffen ift 6a9 tPeib etwas run6s 
ftirniger als 6er tUann, oft ift 6ie run6ere im6 fteilere weiblidje Btirn 
„blafenförmig Dorgewölbt".i Überl^aupt erfd)eint 6er ©tirnteil 6es weib* 
licken Bd^äbels ftärter betont als beim iTlanne. 2)as (0efid;t 6es ICDeibes 
ift etwas breiter. iDie '^ugenl:)öt>len 6es XX)eibes fin6 größer un6 run6er 
als 6ie 6es iltannes, 6ie weiblid?e Hafe ift im allgemeinen verhältnismäßig 
breiter un6 min6er ho(^ gebaut. IDer größere un6 fd)werere männlid^c 
0d)ä6el jeigt eine ftärtere Kusbilöung 6er Überaugenbögen un6 6es Btirn* 
nafenwulftes 3wifd)en 6en Augenbrauen; 6ie männlid>e Btirn — ausge* 
nommen 6ie 6er oftifchen Kaffe — weicht flärfer ^urüd, fo 6aß bei ftär* 
Eerem Ausla6en 6es 6er i^interhauptsteil 6es Bd)ä6els ftär* 
ter betont ift. iDas (öebiß 6es tHannes ift ftärter, fein ttlunb breiter, feine 
Bd)leimhautlippen etwas gewulfteter, fein 0hr ift be6euten6 länger un6 
ziemlich breiter..IDer ^ängen*Breiten*3ttbep 6es Kopfes fdjeint beimXÜDeibe 
aller Kaffen etwas fti« tüanne.^ 

IDa 6ie (Öefchled)tsunterfd)ie6e fid) fchon im Kin6esalter anjeigen, 6a 
aud> am tin6lid)en Bd)ä6el währen6 6es XX>a(^stums in allen Kaffen 6ie 
gleichen be3eict)nen6en Öeftaltwan6lungen vor fich gehen, mögen audh 6iefc 
in Kür3e angeführt fein. Bei allen Kaffen nimmt 6er Kin6esf(hä6el von 
6er (öeburt bis 3um 6. Utonat an Breite 3u, 6ann beginnt ein Gängen* 
Wachstum, 6as aber beim langtöpfigen Kin6 be6euten6er ifl als beim 
Eur3töpfigen. Bis 3um $. Jjebensfahr 6er mä64)tn un6 bis 3um j|. 6er 
Knaben wächft 6ie Breite 6es Bci;ä6els mehr als 6effen <5^ht) t)on 6a an 
nimmt 6ie mehr 3U. iDie Btirnbreite nimmt mit 6cm tüaehstum 3U, 
6ic (öefichtshöhe cbenfo un6 mehr als 6ie (öefid^tsbreite. 3mmcr aber fin6 
6ic Utä6chen etwas brcitgcfichtigcr. 3« ben 3wan3iger 3c^httn cn6ct 6as 
Bchäbelwachstum, früher beim wciblid^en, fpäter beim männlid^en (Se* 
fchlecht. 

iDie Erhebungen über 6ie t>crf(hie6enheiten 6es Bchäbelbaues erftreefen 
fid; 6aher im allgemeinen nur auf 6ic Erwachfenen, wobei in6cffen auch 
6ics noch betrachten ifl, 6aß 6ie ein3clncn Kaffen 6cutliche Untcrfchie6c 
6es <^cranwachfens un6 Keifens 3cigcn. tTlit zo 3cihttn bie eine Kaffe 
fchon als crwachfen gelten, bie an6cre crfl fpäter. 

IDie Bchä6elmeffung gehört 3um wichtigflcn Beflanb 6er Kaffen* 
hin6e. Bie foll eingehen6er gefchil6ert wer6en. XX)ie hßt tnan begren3t: 
Eur3fchä6lig, langfchö6lig, breitgefichtig, fchmalgefichtig ? — 0as tJerfah* 
ren 6er tHeffungen ift am Knochcnfchä6el 6cs 0otcn etwas an6ers als am 
Kopf 6es ^ebcn6cn. Gleich bleibt fich aber bei Bcrgleichung 6er tttaße 6ie 
Einftcllung in eine ge6achte fentrechtc un6 eine gc6achte wagrcchte Ebene. 
3n 6icfe Ebene wir6 man 3U t>crglcichs3wecfcn (un6 3. B. auch bei ^icht* 

^ ütarten, ttchrbuch 6er Anthropologie, 3ena 1928. 
^ tCinen ausgefproepen männlichen un6 einen ausgefproepen iveiblicpen 

©cpäöel 6er gleichen Kaffe 3eigt 3. B. Abb. ^03 un6 ^0^, ©. 377. 
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bilöaufnal^mcn) bcn 0(^äbcl (mittclfl eines fog. Äraniopbors) einflellen. 
Oie Kopfhaltung bei iginftellung bes Kopfes in biefe i6bene entfpriebt etwa 
ber unge3wungcnen, aufre^jten Kopfhaltung eines gerabeaus blicfenben 
tttenfehen, ber feinen Kopf weber nach liuts no(^ nac^ rechts neigt, fonbern 
ohne UtusEclanftrengung im ^leic^gewidjt h^It* Um ben Kopf bes Gebens 

4a 4b 
2lbb.4a. ©chööel in üoröeranfidn mit illeßpunttcn 

<^icrron finb in bicfcni Kud} ertnäbnt: i. glabella, 2. nasion, 7. orbitale (redn® 
unö linfö), 8. zygion (redn» uni» linte), 10. euryon (rechte unö Unts), I4- pros- 

thion, 15. infradentale, 16. gnathion, 17. gonion (rechte unö linEe) 

7tbb.4t). Oerfelbe 0d)äöel in 0eitenanfid)t mit lUeßpuntten 
<bicrx>on finö in öiefem Kuch ermähnt: i.prosthion, 3.orbitale, 8.nasion, Q.gla- 
bella, 12. euryon, 14. opisthokranion, 16. porion, 17, zygion, 18. gonion, 

19. gnathion, 21. infradentale 

3n?tbb.4b müröe eine (Serabe burchX 3 imb X |ö bie magredjte 0hrs^lugens£bene 
angeben, (Hadj 

ben ($. auch bei Jiiehtbilbaufnahmen) in bie gewünfehte i^dltung 3U brin* 
gen, ifl barauf 3U achten, baß brei PunEte in einer wagrechten i6bcne liegen 
(in welcher bei “Aufnahmen bann auch bie iinfe bes 2lpparates liegen mug): 
|. Oer tieffte PunEt bes unteren "^lugenhöhlcnranbes bes linEen kluges 
(orbitale linEs), 2. ein PunEt am linEen 0ht, ber etwa am oberen Rogens 
enbe jenes 0hrfhorpels liegt, mit bem man ben äußeren ^ehörgang 3us 
fchließen Eann (tragion linEs), 3. ber entfpre^enbe PunEt am rechten (Dhr 
(tragion rechts). Ttm Knochenf^äbel Eann man entfprechenb »erfahren, 
nur müffen bann f^att ber beiben PunEte am 0hrEnorpel bie entfprechenben 
am Knochen gewählt werben: es finb bie (porion rechts unb porion 

linEs genannten) PunEte am 0berranb bes äußeren öehörgangs (porus 

acusticus externus), bie fenErecht über ber Utitte biefes (langes liegen. 
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3ft fo ein Äopf ober ein 0(^)äöel in bie tx>agre(t>te 0t)rs2(ugensi6benei 
eingeftellt, fo ift bie sxoeite flTa^ebene, eine fentrecfjte tUittelfcbnittebene (ilte* 
biönfagittalebene) Ieicl)t ^in3U3ubenten. 0ie teilt nämlich ben Äopf ober ben 
Scbäbel oon vorn nad> feinten in sxoei gleiche <^älften; Unebenmdgigteiten 
ber 0d)äbeIbälften bleiben babei unberü(ffidt>tigt. ißin (öefüge pon i6nts 
fernungelinien, Släcfjen, ^ogen unb XX>inleIn, bie jur tlteffung bienen, 
erfjalten nun alle i^re Beftimmung burc^ biefe beiben fentre(t>t aiifeinanbers 
flebenben Ebenen, bie bur(^) ben 0d)äbel führen. SDurc^ biefe beiben Ebenen 

7lbb. 6. ILaflersirtcl, 2lbb.e.(0lfit3irfcl(0.36) 
geöfntt unö flffdjIolTfti (@. 3j/32) (i/e TOtrllicber (örößt) 

(V« TOirtlicbtr ©rößO (nadjUtartin) 
(Die tncßinflrumente tperöen bergeflellt bei Tllig unö Saumgörtel, Tlfdjaffenburg) 

ergeben fic^: swei 0eitenanficbten, eine (öefic^tsanfic^t, eine ^inUv\)aupte> 

anficl)t, eine 0beranfi(^)t (0c^)eitelanficl?t), basu am 0ct)äbel eine Unter* 
anfi(^)t (0(^)äbelgrunbanfidbt) unb bei toirllic^jer hälftiger IDurc^fägung 
eines 04)äbel0 swei 3nnenanfid)ten. 

3n ber fen!re(l>ten Ulittelfdbnittebene liegen nun stoei wichtige iXitp 
puntte, bie Puntte, beren grablinige Entfernung bie (örögte 0(t>äbel* 
länge angibt. IDer porbere Uleßpuntt 3ur ^eftfiellung ber 0d;äbellänge 
liegt auf bem 0tirnnafentpulft (glabella), auf jenem VX>ulfl, ber im un* 
teren ILeil ber 0tirne 3rpifcben ben ^lugenbrauen liegt. IDer Punlt bes 
0tirnnafenxpulfle8, ber in ber fentrec^jten UTittelfi^nittebene am tpeiteften 
nach porn l^inaus liegt, ifl ber porbere ^ängenmegpuntt. IDer Punft, ber in 
ber fentredjten Ulittelfi^nittebene am tpeiteften nad> leinten bi>i‘^w0*‘<^0t, i^: 
ber Ijintcre ^ängenmegpuntt (bas opisthokranion). IDiefer bmterfte Puntt 
fällt faft immer auf bie 0berfd)uppe bes ^^interl^auptbeins, feltener auf 
beffen i^öder. IDie gerablinige Entfernung bes beseii^neten porberen pon 
bem be3eid)neten hinteren Uleßpunft mug felbflperftänbiich mit einem Ha* 

^ ©ic luicb auch „jeanffurter ^oci3ontalc" ober „55cutfcbc ^ocijontale" 
genannt, ba ftc 188^ bei einer antpropologifcben tCagung in J'ranffurt a. UT. 
angenommen ipurbe. 
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ftcrsirEcI gcmcffen werben, ber auegebogene @(^>entel ^at. 2luf bem iTiap 
lineal bes (laftersirtelö ift bann bie (Örögte 0cbäbeUänge absulefen (2ibb.5). 

IDie größte 0d;äbelbreite wirb bargeftellt burd; bie gerablinige €nU 

fernung bee an ber red)ten 0d)äbelfeitenwanb am weiteften nach außen 
iiegenben, aifo am weiteften pon ber fentredjten tnittelfd>nittebene entfern* 
ten Punttes (euryon re^te) non bem entfpredjenb ibm gegenüberliegenben 
Piintt ber Unten 0eitenwanb bes 0cbäbel9 (euryon Unte). IDie beiben 
Punttc größter Breite müffen fo beftimmt werben, baß fie in ber gleidjen 
wagredjten £bene liegen, alfo in gleid?er <oöbe unb fo, baß ihre gebadjte 
gerablinige Perbinbungelinie auf ber fentreebten iTlittelfcbnittebene bes 
0cbabel0 einen redeten ÜDintel bilbet. IDie beiben Puntte größter 0cbäbel* 
breite finb bei einem tursen, runben 0d)äbel rafdjer aufjufinben als bei 
einem langen, fd>malen, ba fid> bie größte Breite beim runben tugligen 
0d)äbel beutUd;er abtaften läßt. IDie größte 0d?äbeIbreite fällt bei allen 
0cbäbeln ftetö auf bas 0cbeitelbein ober auf ben oberen 2lbfcbnitt ber 
0d;läfenbeinfcbuppe, am Äopf bee ^ebenben in bie (öegenb oberhalb ber 
Obrmufc^eln. 

<oat man nun auf fold;e XX>eife bie größte 0d>äbellänge unb bie größte 
0d)äbelbreite zahlenmäßig fefbgefiellt, fo ergibt bas Perhältnie biefer ^ah* 
len ben 0chäbelinbeir. IDie Formel lautet: 

(örößte 0chäbelbreite X |ö0 
(örößte 0chäbellänge. 

trtan perpielfacbt alfo bie 5öhl ^er (Größten 0d)äbelbreite mit |0ö unb 
teilt baö üSrgebniö bann bur(^ bie B^^hl ^er (Größten 0d;äbellänge. daraus 
ergibt fid>, baß ber 0d)äbelinbep um fo größer ifl, je „türjer" ber 0d)äbel, 
um fo niebriger, je „länger" ber 0d)äbel. IDie S^rfc^ung redjnet mit fünf 
Tlbftufungen: überlangtöpfig (hyperdolichokephal), langtöpfig (doli- 
chokephal), mittelföpfig (mesokephal), turztöpfig (brachykephal) 

unb überhirztöpfig (hyperbrachykephal). IDiefee Buc^ tommt bamit 
aus, brei Kopfformen z« unterfcheiben: ^angtöpfe, x—75,9; iTlitteltöpfe, 
76—$0,9 unb Kurztöpfe, $j—x, bem entfpredhenb brei 0d)äbelformen, 
pon ben Lehrbüchern fo eingeteilt: Langfd)äbel x—74,9, Jltittelfchäbel 75— 
79,9, Kurzfd)äbel $0—x. (E)abei ijl allerbinge zw bemerten, baß biefe £in* 
teilung fi(^ für außereuropäifdje t)erhältniffe beffer z« eignen fdxint als 
für europäifdhe; inbeffen bie Lehrbücher teilen fo ein.)i 

^ Vtachbem Lt. K c Q t u6 ben L.ängcn»BtcitcnOnbcrbes ©chäbcls bziv. Kopfes 
in bie 'Kaffenfocfchung eingefühet hatte (pgl. ©. 17), geiuann biefec eeße 
„3nbep" junächß bei ben 'Kaffenfocfchecn felbß, fpäter bei caffenhinblich be* 
lehrten ttaien eine befonbere Bebeutung, als ob fiep mit bem ©chäbelinber 
ein befonbers wichtiges Kennzeichen einet Kaffe erfaßen laffe. tOeil folcpe 
Llnfd^auungen fich bei tlaien prute noep etpalten paben, muß piet betont 
werben, baß bet ttängen'Bteiten»3nber bes ©cpäbels bzw. Kopfes eben immer 
nur ein Jttertmal neben pielen anberen ITtertmalen einer Kaße iß. ©0 iß 
es auep burepaus falfcp, aus bem ©cpäbelinber allein ©cplüße über perwanbt» 
fcpaftlicpe Beziehungen pon Kaßen ziepen zu wollen, z* B. alle Furztöpßgen 
Kaffen einerfeits, alle langtopß'gen anbererfeits als „perwanbte" Kaßen ober 
Kaffen gleicher porgefcpicptlicper ^ertunft zu betrachten. — IDer berechtigte, 
allerbings peute fepon längß unnötig geworbene tOiberfpruep gegen folcpe 
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Beim j6r\»ac^fcncn erfährt 6er längcnsBrcitcnOnbcjr 6e8 Äopfee teine 
nennenewerten X)erän6crungen me^r. — Bu merten ift, 6a§ man 6ic Jftage, 
6ic an 0d)ä6eln gewonnen fin6, nic^t unmittelbar mit 6enen uergleidKn 
6arf, 6ic an Äöpfen lebenber Utenfe^en gewonnen finb. Bur t>ergleid>ung 

?tbb. 7. Bcjicbimg ©cbäbelinber — Itopfinbcr 

IDcr ©(bnittpmitt ber über öem betreffenben ©djäbcliiibcr (wagreebte oablcnreibc) 
erriebteten ©enfreebten mit ber febrägen (ßeraben ergibt — an ber fentrednen 5ablcn* 
reibe lints abgelcfen — bureb <)in3U3äblcn ber betrejfenben 5abl 5um ©cbäbelinbep ben 
Itopfinber. 

?(bb. $. Beziehung Itopfinbep — ©djäbelitiber 
(Cjttanotüetis Sortncl für niännlicbre (ßefdjitcbt, nach 0truct öargt|TelIt) 

2^er ©dmittpunft ber über bem betreflTenben Ropfinbep (wagredne oablenreibe) er* 
richteten ©entreebten mit ber fd>rägen (öeruben ergibt — an ber fentreebten 5ablen* 
reibe lints abgelefen — bureb ^Ib^ieben ber betreffenben 5abl 00m Itopfinbep ben 
©cbäbelinbep. 

ber am ©cbäbel unb ber am Äopf gewonnenen tltaße bient eine für bae 
mdnnlicbc unb weibliche (öefcblecbt |'e etwas uerfebiebene ^«^ruiel/ nach 
obenjle^enbe IDarftellungen 3ur Umrechnung uon ©chäbel* in Äopfinbijes 
unb umgetel)rt entworfen finb. 

IDie Umrechnung non Bchäbelinbijes in Äopfinbijes tann aber an* 
nät^ernb auch baburch erreicht werben, baß man 3um Längenmaß unb 3um 
Breitenmaß fe 7 mm ^in3ufügt. 

^Itjnlich ber ©chäbelform wirb nun auch öie (öefichtsform, ber „(Befichts* 
inbep", genauer: ber morphologifche (öefidjtsinbep, 3ahlenmäßig beftimmt. 
IDie Sormel lautet: 

(öefichtöhöhe X |0ö 

3ochbogenbreite. 

ben ©chdbclinbcp allein betraebtenben Einnahmen, übecßeigect ft<h auch beute 
noch gelegentlich fo weit, baß bem ©cbdbelinbep übecbuupt fein raffenfunb« 
lieber VDect mehr 3uerfannt werben foll. 

^ C3efanow6fi, “llrcbw für “llntbropologie, Vt» Bb. b, IbC7» 

<■). S- Ä. (ßüntbtr, iDtfd). 2tö(Tfntunöf 3 
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7tbb. 9a. iangfd^äöcl mit Jnöcf 72,9 7lbb. 9b. Äurjfd^äbcl mit 3nbc|i’ $s,3 
(2lu0 <3i8«2tütinuver, Crania helvetica) 

ttta^gebcnb füc bic ^Rcnnjcic^nung „lang;'' ober „fuv$" ift bte ©d>citcl* 
anfi4>t (0bcranftc|)t)j fic jetgt, tric beim Cangfcbdbcl bcc Cängsbuccb* 
meffee ben (üuctbutcbmcffcc bcbcutenb übcctciflFt, tüäbccnb beim ^Rucjf^äbel 
bec CDluecbuccbmeiTec bem Cängsbuccbmeffec ndbetFommt ober fafl gleicbfommt. 

S)cc © cbdbelinbep 3eigt bas T^etbältnis bes (Dluetbuccbmefferö unb ß^ängs* 
bucebmeffetrs jueinanbetr an, tnobet bas QXutvma^ in Pcojenten bee 
(Längsma^cs ausgebcücPt ift: bie itänge tnirb jlets gleich lOO gefegt. 5)ie 
Eingabe „3nbet: 83,2" jeigt aifo einen ©d>äbel (b3U>. %opi) an, beffen geölte 
23ceite fiel) 3uc größten ilänge tnie 83,2 311 lOO »erhält. 5?ec ©thäbelinbej: t»irb 
um fo '^o^cv, )c Für3er bet ©chäbel ijl. 

^Ibb. joa 
©chmalgeficht. Onbcf etwa 93,6) 

?lbb. job 
^reitgeficbt. Onbej: etwa $3,3) 

CMue o. «^oelötr, ©(bäöelfcTnun) 

Itta^gebenb für bie ^e3eichnung „fchmal" ober „breit" ijl baö Verhältnis 
ber (Befichtshöhe (ber ißntfernung VTafent»ur3eIpunFt—!Rinnpunft) 3ur 3o(h' 
bogenbreite (bes “Jibflanbes ber 3ochbogen »oneinanber), wobei erflcres Jtla§ 
in Pro3enten bes legteren ausgebrüeft wirb. Ver <Befid>tsinbetr wirb um fo 
hoher, )c fchmäler bas (Beficht. 



<Befi4)t6ma^c 35 

iDic (0cfid>t0^ö^c ift bargcftcUt öur<^) öic gcraöUnigc Entfernung 6c9 
nafcnwurselpunEtcö (nasion) »om Äinnpuntt (gnathion), 6em unters 
flen 6ur(^$utaften6en Puntt 6eö fno(^igen Äinns. J^an mißt öie (öefic^tss 
t>öl)e mit 6em fog. ^leitjirEel. (^bb. 6.) 5!)er HafentPurBelpuntt — am 
@(^ä6el ber Puntt, in bem bie fentred;te Utittelfcbnittebene bie Änoc^ens 
nat)t 3wif(^en Stirn unb Hafenbein (bie sutura nasofrontalis) fcf)neis 
bet — liegt am Äopf ni(|>t auf ber am tiefften eingefattelten Stelle ber 
nafenwurjel, fonbern etwae böb^r, etwa in ber <^öbe ber oberen Tlugens 
Wimpern ober ber inneren <oaarenben ber "Zlugenbrauen. JDie Änoebennabt, 
auf ber ber Hafenwurjelpuntt in ber tHittelfdjnittebene liegt, ift übrigens 
meiflenö burcbsutajlen unb bemnacb ber Puntt meiflens fd>on burd? Ers 
taften ju beftimmen. IDer untere Utegpuntt ber (öefiebtaböbe, ber Äinns 

?lbb. ^ette. (ßefidjteinöfp 97,70 ?lbb. Ji, icttc. ®t|id)t8inöt|r 74,«3 

puntt (gnathion), liegt, ba er unterfter, nid>t »orberfter Puntt beö 
Äinns ifl unb ba er fi(^> möglicbft mit bem Puntt am Scbßbel beeten foll, 
weiter naeb hinten unten als bie norbere <^autbetleibung bes Äinns. 

IDie 3o(bbogenbreite barf nicht nerwechfelt werben mit ber 3o(hüeins 
breite. IDie 3ochbogenbreite ijl ber größte äußere Tlbftanb ber 3o<hbögen 
noneinanber. tttan mißt alfo mit bem ILaflersirtel nicht etwa unterhalb ber 
2lugen bie Entfernung ber 3o(hbeine noneinanber, fonbern (non zygion 

rechts 3U zygion lints) bie größte Entfernung ber 3o(hhögen noneinanber, 
beren weitefle ^lusbiegung wohl meiftens gegen bie 0hr^ 3« IttQt* 

nun nernielfältigt man nach obiger Sormel bie 5öhl i>tr Entfernung 
Hafenwurselpuntt—Äinnpuntt, b. h* ölfo bie (ßefichtshöhe, mit joo unb 
teilt bann burch bie 5«hl 3o(hbogenbreite. Es ergibt fich, baß ber (öes 

fichtsinbep um fo größer ift, je fchmäler bas ^eficht, um fo niebriger, fe 
breiter bas (öeficht. Sür biefes Buch genügt bie Einteilung: breitgefichtig 
X—$4,9, mittelgefichtig $6—$9,9, f(hmalgefi(htig 90—x für ben Sch^* 
bei, unb X—$3,9, $4—$7,9 unb $$—x entfprechcnb am Äopf bes lies 
benben. 

■^lußer biefen näher betra(hteten 3nbi3es h^t bie 2^affenhtnbe allein für 
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6cn @(^ä6cl, b^to. Bopf noct> eine Beibe ju berechnen. iVtan !ann — 
um noct> ein BeifpicI ju geben — bte Untertieferwintelbreite, b. b- 
bie flSntfernung ber betben UntertieferwinEel poneinanber (pon gonion 
rechte bis gonion lintö), in ^ejiebung fe^en jur 3ocbbogenbreite, erflere 
in Prozenten ber leiteten ausbrürfen — fo erhält man ben 3ugomanbibu* 
larinbep Qocbbogenuntertieferinbejc). genügen biefe Eingaben über 
bi^es für biefes 15uö^. 

Oer 0bergefi(^)t9XPin!eI (Profiltpinfel) ifY ber XX>inEeI, ber in ber 
fentredjten ITlittelfcbnittebene gebilbet xpirb bur(b bie 0braugenebene 
unb eine (öerabe, tpeicbe ben nafentPiir^elpuntt perbinbet mit fenem (pros- 
thion genannten) PunEt bes 0berEiefer0, ber ^tpifeben ben beiben por* 

^Ibb. J5. lltittclEicfrigtcit(inefognatbic). ?lbb. J4. tnitulticfcigtcit (tUefognatbie). 
Sch: «2,«;G: $4,4; (ßefidjtawintfl: aa’/a“- 0(hä^el tinta jöjäbriflen 0aihf<n. (@elbaniör6<r.) 
tinea Portuflitfen. Dit JRitfcrfleUung unb öer Sch: $j,2; G: 94,9; (0((ld)taia)intel: 8j“. nffltrt» 
0tirn\v>ul(l löfTcn eitifn €inf(blafl inöifdjer („pfeuöoj fcber €infchlag^ iCinfdjlag ötr 0uö<tif(t)en 7ta|T< 
öuftraloiötr") KafTtnmifdjung (in ötm port. (Boa, (pgl. 0. Patt»ologifcb< BifftrflfUung^ 

^nöttn) otrniuten 

beren ©d^neibejabnen am xpeiteften nach Porn binausliegt. 3ft ber befebrie* 
bene tPinEel Eieiner al9 $o (0rab, fo jeigt er 0orEiefrigEeit (Prognathie)^ 
an, b. b- ftbief nad) Porn ftebenbe Biefer, bie bem lltunb etvpae ©(bnau« 
3enäbnlid:)e0 geben: Tluftralier, Papua unb Bamerunneger finb bie pors 
Eiefrigflen Gruppen ber bcwtigtn litenfebbtit. 3rt ^tr XX>inEel größer al0 
$5 (örab, fo jeigt er öerabEiefrigEeit (0rtbognatbie) an. 5tPif<btn (örab 
unb $4,9 ^rab liegen bie tPinEel, bie lltittelEiefrigEeit (Utefognatbie) an* 
Beigen. 

Oer (0efi^t0XPinEeI fpielt bei Betrachtung ber heutigen europäifeben 
Baffen eine geringe Bolle, fo b6cbften0 bei Betrad)tung ber oftbaltifcben 

^ tCs gibt auch eine fog. patbologifcpe Prognathie, aifo i:)orEiefrigEeit al« 
^Injeicpen einer FranEhöften Einlage (pgl. 2tbb. 14) unb nicht als raffifches 
ItterFmal. Über VorFiefrigFeit als ntöglichertreife noch heute porhanbene i£rb- 
anlagen ber VTeanbertalraffe pgl. 21. 2lbfchnitt. 
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J^affc, xocld)t Heigung ju nact> Dorn gcftcUtcn Äicfern seigt unb i'cnce €m> 
fc^Iags inmrafiatifc^>er 0) i^erfunft, 6cn Kcc^c als 0u6etifc^c 2iaffc bc* 
3cid>nct b<^t (t>gl. ||. 2lbfd>n.). ^icr ift bcr (öcfic^tstpintcl mcb^ ala ein 
Bcifpiel für bic fielen XX>intcImaßc angeführt xt>orben, welche bei @d>ä» 
öelmeffungen abgenommen werben tonnen, als ein weiterea Beifpiel für 
baa X)erfahren ber menfehentunbUd^en Sorfd)ung. 

0ol(hcr tX>inteImage unb t)erhältnia3ahlen gibt ea nun noch eine be* 
trächtlichr '^Injahl. IDer gan^e 0d)äbel wirb berechnet mit Entfernungen, 
mit tX>inteIma§en, mit Bogenmaßen, bia er allein aua biefen tHaßen ge* 
rabeju na(^3ubilben ift. Sür bie ^weefe biefea Buchea genügen bie bia» 
herigen Eingaben, bie 3ugleid> einen, uielleicht nicht fehr genauen unb ficher» 
lieh geringen, aber bod> pieneid)t baa Äennjeichnenbe anbeutenben Einblicf 
in baa Verfahren ber pergleichcnben titenfdhentunbe geben.i 

(öenau eingeteilt werben auch bic <)aut», <5aar» unb 2(ugenfarben. 
IDasu höt ber Sorfcher eine <5<^wtf<^rbentafel, eine i^aarfarbentafel unb eine 
2lugenfarbentafel. ^ur Seflftellung bea ö^fpitiftea (ber ^Leptur) bient 
eine Tlbjlufung, bie Pom ftraffen i^aar über baa fchlichte, wellige, locfige, 
geträufelte unb traufe i^^^ar $um fd)raubenförmigen (fpiraligen) ^^aar» 
gefpinfl führt, itlittelft all fold)er Seftftellungen tann baher ein Äör» 
per f(^ließli(^ einbeutig befc^rieben werben. IDie wenigen hict* angeführten 
ittaße genügen 3um Berftänbnia bea folgenben. tJDo ergänsenbe Berner» 
tungen nötig finb, werben fie an ihrer 0telle eingefügt. 

^ tCntnommcn ftnb btc Eingaben bem „ttehrbuch bet 2lnthtopologie" 
»on ütactin, 2. 2lufl., 3cna 1928, auf baa hier für jeben, bet in btefe 
VDiffenfehaft wettet einbtingen will, ebenfo wie auf bie tutjgefaßte 5)atßel» 
lung bei ITtattin, “Hnthtopomettie, 2. 2(ufl., 3ena 1929, uetwiefen wetben 
muß unb bem auch baa in bet „Sammlung (Böfchen" etfepienene Bänbepen 
„2lntptopologic" (1921) von ^tiaji folgt. Ueuetbinga ßeUt fiep bem mattin. 
fepen ileptbuep, biefea in manchem wetWoU etgänjenb, jut Seite: „tte^nit 
unb metpoben bet pppfifepen 2lntptopologie" »on mollifon (in bem Banb 
„“Mntptopologie" bet Äultut bet C5egenwatt, Ceil III, 2lbt. V, 1923). ICine 
fut3e S^atßellung bet wicptigßen meßungen gibt Sullir»an, Essentials of 
Anthropometry, Vteupott 1923. 
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^ci 6cn ^ilbctfldcungen bcbeutct K (obcc Sch)t !Eo»finbe): (b3a). ©cbdbcl* 
in&ep); G: ntorpb<^I‘=*0if4>cc (Bcftcbtöinbcj:; At ‘Hugcnfarbc; H: Haarfarbe, 
»farbbcjctcbnungcn ftnb abet nur angegeben, too bas Stib bte tütcfltcben ^ar« 
ben obec menigjlenö ben <5rab bec ^elligfeit obec £)unMPeit nt<^t ernennen Id^t. 
tOeiblicbe ©cbäbel finb als foicbe geFennjeiebnet. 23et :Bilbecn »on llebenben 
tfl bec l^^ame nuc angegeben, trenn es ftd> um einen bued) anbece 2lbbtlbungen 

febon 3iemlieb bekannten 5)acgefleUten buubelt. 

^üc alle Silber, insbefonbece für bie ohne 2lngaben bec 3nbe);3ablen unb 
anbecer ITTa^e, gilt, ba# bie ihnen beigegebene ^affenbe3eicbnung ficb nuc auf 
bie auf bem Silb ficbtbacen 3ügc be3iebt, unb nuc eine “Husfage über leibliche 
ntecfmale bes ICcfcbeinungsbilbes (rgl. ©,2^9) bes 5)argefleUten bebeuten foU. 
5)ie Silber foUen nämlich trenigec 2lusfagen über ben bete. ?DacgefleUtcn fein 
alsSeifpiclc3ucBenn3cichnungbcc'Kaffcnmccfmale, 3umal ja immer 
auch bie mögliche X>ecfchiebenhcit ron iCcbbilb unb ICcfcheinungsbilb (rgl. 
©. 2^9) 3u hebenden ijl. 2lls eine (Beuppentriffenfehaft befchäftigt (ich bie 
SajTcnfunbemitbemiein3elmenfchen3umeijlnucinfofecn,alsbiefecalsX>ectcetec 

einer (Bruppe gelten Fann. 2lusgangspunFt bec SaffenFunbe ijl immer bie 
(Bruppe. (Über bie (Betrinnung neuer Silber für biefes Such fiehr 'üortrort.) 

JP^ic (öcftalt: IDic norbifchc 2^affc hoch un6 fchlant gctrachfcn; ihre 
li^Äörpcrhöhe beträgt beim crwachfenen bTtann im Utittel j,76 ober gar 
1,76 m, hoch finb männer bis ju 1,90 m nicht allju feiten.^ 5« ber hohe» 
(öeftalt tragen nor allem bie hohen Seine bei. 3nbeffen non einer „Übers 
höhe" ber Seine, tnie man fie 5. S. für bie 0bcrnil„neger" feftftellt, tann 
man bei ber norbifchen 2^affc ni(^)t reben. @ie nimmt in be$ug auf bas X>ers 
hältnis ber Seinlänge jur gansen Körperhöhe gerabe bie bUitte ein sxnifchen 
ben tUongoliben, bei benen bie „Unterlänge" ber Seine, unb getniffen längs 
xnü(h)figen (Eropenjtämmen, bei benen bie „Überlänge" ber Seine herrfchenb 
ift. IDie ©i^höhr (r>0l- 27) mag burchfehnittlich etwa 52—53 0/0 ber 
Körperhöhe ausmachen.^ i5s h^nbelt fi(h> alfo um eine Kaffe, tnelc^jer bie 
Konftitutionsforfcher bie Sejeichnung ^ongitypus (X)iola) ober leptofom 

^ ütan hat biefe ^cjlfcQung bec burchfchnittlichcn Körperhöhe als 3U hoch 
bc3cichnet. boch jieigt ja in ©chtueben unb Vtormegen, auch noch in tüejl» 
lettlanb, bie Körperhöhe in ben fchmalgefichtigdangFöpftgen (Bebieten fchon 
bei ben noch nicht uoUertuachfenen tOehrpjlichtigcn über 1,73 m, bie uon 
IBugen »fif^er angenommene mittlere Körperhöhe bec norbifchen Kaffe. 
lEs gibt in ©Fanbinauien (Bebiete, in benen eine bur<hf£hnittliche Körperhöhe 
uon 1,7^ erreicht tuirb. Sepn (Tlrch» für Kaffenbilber, Silbauffag 7) gibt für 
bas fehr uormiegenb norbifche 0flnoru>cgen eine mittlere Körperhöhe bes 
niannes r»on 1,75 rn an. 3slänbifche ©tubenten unb 2Uabemifer hatten eine 
bur(^fchnittliche Körperhöhe uon 1,75-7 m. Unter allen biefen hochgeiwachfenen 
(Bruppen ftnben (ich aber höchfl luahrfcheinlich immer noch geringe ISinfchläge 
nichtnorbifchec unb Heingetuachfener Kaffen. 

^ iDas fann man fchlie^en aus ^annefon, Körpermaße unb Körper* 
Proportionen ber 3ölänber, Kepfjauif, 1925, ©. 89 ff. 
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(Ärctf4)mcr) oöcr nac^ fran3Öfifd)cn Sorfdjcrn longiligne geben würben, 
eine 2^affe, welct)e Eur^ ale bod)sf(^IanE beseidjnet werben Eann. 

IDaa XPac^ötum ber norbifct)cn (unb ber fäUfeben?) 2^affe bauert ents 
fprecbcnb ihrer fpäteren Keife am längften unb Eann noch swifeben bem 20. 
unb 25. iebenejabr beträcbtlicb fein. IDer tDacbstumsabfcblug in 0übitaIien 
ifl früher als ber in Horbitalien, bie <^öben$unabme jwifeben bem 20. unb 
25. Lebensjahr ifl in ^aben geringer als in 0(hweben. ©er geringere ober 
größere (öehalt ber norbifchen Kaffe f(heint fi(^ in biefen ^Eatfachen ju 
geigen, ttlan h<Jt einen ^ufammenhang feftgeftellt swifchen bem jgintreten 

2lbb. }5. Hortpcgcr, öic mittlere Körperböbc ber norbifchen KafTe barftellenb, 23 3abre 
(j76,6 cm ^oeb, Äopfinöte 7$,3; öeficbtainöeF 9J,3. Horöifcb 06fr pormiegenö noröifcb) 

ber (öefchlechtsreife unb bem Kbfehlug bes tPachetums, oor allem bes 
tPachötums ber ©eine. (KranEhofte ^rfcheinungen wie ber fog. eunuchoibe 
c^ochwuche weifen auf einen folc^en Sufammenhang hin*) Bo wirb man 
bie fpäte (öefchlechtsreife ber norbifchen Kaffe unb ihren hohen IQDuchs, 3u 
bem por allem bie hohen ©eine beitragen, jebenfalls in einen ^ufammens 
hang bringen. XX>ie bie norbifche Kaffe fpäter reift unb fpäter erwachfen 
ifl, fo tritt auch i>er Kltersserfall, befonbers ber Klters$erfall beim weibs 
liehen (öefchlecht, bei ihr fpäter ein. 

^n ber hohen (öeftalt bes norbifchen JTlenfchen fallen beim tTlann bie 
breiten Schultern unb bie fchmalen ^üften auf, i^igenfchaften, bie pon ber 
englifch*ameriEanif(^en ^oerrenmobe oft unterftricl>en werben, ©ie SchlanEs 
heit ber männli(h>en c^nften wirb noch befonbers betont biirch ein für bie 
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nor6ifd)c Kaffe fetje be3cict)nen6c0 tHcrtmal: 5ie fog. antiCc ^edcnfalte, 
jenen tnuetelxjouljl, ber, erft als tüeicljenwulft, bann als iJetjlenfurctje, Doni 
Kü(fen ^er über bie ^üftt naöi) »orn ^inuntersieüt unb beffen raffifd>e 
Eigenart in ber ^ellenifc^en Kunfl mit X)orIiebe bargeflellt xpurbe. 
bie befonbere Kuebilbung eines 0bertniefd>eibentr>ul|le0 (am inneren Um* 
fang bes unteren 0berfcbentel0 bei burc^gebrüdtem Änie) fd>eint unter ben 
europäifd)en Kaffen üöuptfäd)U(t> innerhalb ber Horbraffe porsutommen. 

0en raffifeben ^ug ber Bcblantbeit seigt auch ber XX)ud)0 bes norbifeben 
ÜDeibes, obwohl bie weiblichen 5üge bes Körpers: bie fd^mäleren 0cbuls 
tern unb bie breiteren <^üften bei ber norbifeben Kaffe im weiblidjen (ße* 

?lbb. }b. tlTuttcr unö Kinö, uorwiegenö norbifd). 
("Muefebnitt aus ötm (Semälöt „Dif Siftbfrfo'n'Iif" »on Purie 

bt Cbapannea) 

fcblecbt beutUd) ausgejlaltet finb. 3n ber norbifeben Kaffe tommen bie fog. 
falfeben lageren por, b. b* S*^duen, bie in Kleibung mager erfebeinen, ba* 
bei aber weiblid? poU geftaltet finb. 

3n allen €in$elbeiten bes Bilbes wieberbolt fieb biefer tüies fd^lan* 
ten, babei träftigen Körpers. 0er ^^als ift fcblant unb wirft befonbers 
frei unb leicht; im 0uerfcbnitt nähert er ficb mehr einer elliptifeben 
als ber Kreisform. 0ie <o^nbe finb perglieben mit ben ^o^^iibformen ber 
übrigen l^enfebcnraffen ber £rbe mittelbreit, eine Umrißlinie aber über 
bie 0pi^en ber binwcQ 0lüt einen sugefpi^ten Umriß, ©as gleiebe 
gilt für bie ein$elnen Sln0t*^ utib Srben wirten feblant. 0er 0bers 
febentel wirft hoch, obwohl er meiftens poU ift, ber Unterfcbenfel ebenfo, 
obgleich bie XX>abe gut ausgebilbet unb woblgefchtpungen ift. 3nt mann« 
liehen ^efchlecht fcheinen jebod) bei ber norbifd?cn Kaffe and; bß»fi0tt ft^r 



VTor6ifd)c (Bcflalt 

f(t)lantc, tjagcre Obcrfd^cntel porjutommen. €)ic fd>eint unter 
t>en curopäifc^cn 2^affcn bei 6er nor6if(^>en Kaffe am ^)öd)fteii 3u fein. 

3m Perbältniö Bur Äörper^)öt)e bietet 6ie ilrmlänge bas gleid>e BiI6 
tPte 6ie Seinlänge: 6ie norbifebe Kaffe ifl tueber fo fursarmig tuie bie 
tUongoIiben, noch fo langatmig wie bie Hegriben. IDie 0pannweite (@.27) 
febeint bei ber norbifeben Kaffe 94—97<’/o öer Körperböbc ausaumacben. 
Änoop fanb biefe ^ablen bei Unterfuebungen an blonben, btH^ugigen, 

Tlbb. J7. Profeffor (Beoeg Äulcnfampff 
Horbifeb. 'itugcrgctDÖbnlicb fcblant unö fcbmalgefidnio 

bellbäutigen Hieberfacbfcn iinb tonnte sugleicb feftflellen, bag ficb bie 
©pannweite, in Proaent ber Körperböbc auegebrüctt, um fo mebt ber S^bl 
94 näherte, je langtöpfiger bie Unterfu(bten waren.i XX>ie bei allen Kaffen 
ift bie 2lrmlänge beo weiblicben (Sefcblccbta uerbältniemägig geringer, wie 
bei allen Kaffen ber weibliibc Unterarm uerbältnismäßig türaer als ber 
männliche. 3nt Derbältnis aur Körperböbc ber norbif^en Kaffe ift ihre 
Körperfülle eher geringer als bie anberer Kaffen. 25ie Körperfülle bes tX^ei* 
bes ift wie bei allen Kaffen etwas größer. 

^ Knoop, 3um 3n6c): aus Körpetböb^ unb Krmfpannung, Komfpon» 
bcnablatt für 2lntbrc>pologic, iBtbnologic unb UrgcfcbicbtC; I9IS. 



^2 noc&if<|)c 'Haffe (Ictbltd)) 

Einern tünftlerif(t)en Blicf würbe bei 6er ^cftalt 6er nor6if(^en 2<affe, 
por allem 6er 6eö norbifc^en iHannes, wo^)l auffallcn — unb befonbers 
gegenüber ber offifc^en 2^affe auffallen — eine gewiffe bie febem 
einseinen (Teil bes ieibes, ja jebem einseinen muetel eigen ijt, als ob jeber 
einseine 5ug, inbem er boc^> sugleid) su cin^r Haren Einheit bes gansen 

?lbb. 1$. £utin. Horbifebe (öcffalt 7lbb. 19. tllecflcnburgsStrclit;. Horbifebe 

Leibes beiträgt, gleic^fam fein befonberes (öeftaltungsgefe^ befonbere aus* 
brüden wolle. 0o entfielt ein ^inbrmf beberrfebter Sttibtü, unb fo fcblieff* 
lieb, ba wo bas norbifebc Haffenbilb fi(b am fdjönften sHgt, ber i^inbrucf 
abligen ÜOuebfee. 

2?er @cbäbel: IDie 0(blantbcit bes -Leibes wieberbolt fi(b in ber (öe* 
ffaltung i>t& 0cbäbelö. SDie norbifebe Haffe iff langfcbäblig unb fdjmal* 



:Eopf« beju). ©4)ä&cIfocm ^3 

gcfi(^)tig. IDas iTlittcI für 6cn @(^>äöclinöejc xDirb etwa 74 fein. (€>cm ent* 
fpri(^t am Äopf bes ^cbenbcn etwa 75—75,5.) IDic Breite bes norbifc^en 
ilopfee perbält ficb alfo jur iänge etwa wie 3:4. iTtan(i)t Sorfcber laffen 
für 6ie norbifc^e 2^affe am iebenben aud) eine iängenbreitenjabl bis 77,9 
gelten, ID en iE er fogar bis 79.1 3cb möchte annebmen, bag man Äöpfe 
bjw. 0(^äbel bie 3U einem 3nbep pon 79, fogar pieilei(^t no4> etwas 
mehr, als nor6if(^ anfeben barf, wenn ihnen (wie etwa bei 2(bb. |5) ber 
auslabenbe ^tr norbifcben Piaffe eigen ifl; benn wabrf4)einli(b 
mug für bie Äopfs bjw. 0(i)äbelbreite ber norbif^en Kaffe ein etwas 
größerer Spielraum (X)ariationsbreite) angenommen werben, als ibn 3ti* 
bijes unter 76 angeben, lltan wirb jeben* 
falls fagen Eönnen, bag bie ^angf(^)äblig* 
Eeit ber norbifcben Kaffe ficb burcbfcbnittlicb 
näher an ben 5<tbltn ber EKittelfcbäbligEeit 
bewegt als etwa an ben 5<^blcn für bie febr 
langfcbäbligen Kaffen gewiffer Heger ober 
jßsEimos. 

IDie Breite bes norbifcben ^eficbts per* 
hält ficb 3wt^ iänge etwa wie 10:9, oft 
aber ift bie iänge auch bebeutenber unb 
bann bas Berbältnis wie |ö:jo. tttan wirb 
fagen Eönnen, bag ber ^eficbtsinbep ber nor* 
bifcben Kaffe pon 90 aufwärts liegt.^ £)urcb 
biefe iangEöpfigEeit perbunben mit biefer 
BcbmalgeficbtigEeit flcllt ficb eine Kopfform 
bar, bie, roh gefproeben, in eine (Duaber* 
form eingefcbloffen werben Eönnte. Bei nor* 
bifcben tnännern, bie Eurjes ^<x<xx tragen ober 
febon Eabl finb, fällt biefe S^rm befonbers 

?lbb. 20. Horbifeber Kopf Pon 
oben. 3nöcp etwa 74-76. 0bcn* 

angebt ÖC8 Itopfcs 7lbb. 3$ 

auf bei ÜOenbungen bes Kopfes. ICDäbrenb ficb bei runben unb Eursen Köp* 
fen bei einer Kopfwenbung eigentlich Eeine (öeflaltänberung bietet — eine 
Kugel bietet fa Pon allen Seiten immer ben gleichen KnblicE — fallen bei 
einem ficb wenbenben norbifcben Kopf bie beiben, oft gleichläufigen (paral* 

^ tüäbccnb Kollmann für bie noebtfebe Kaffe am Scbäbcl einen 3nber 
pon im Itlittel 71,5 anfeQen ipollte, ipill trugen ^ifcbec am Kopfe einen 3nber 
pon im Utittel 76—79 annebnten. 

^ VTacb 23cvn, 5?ec Hoebifebe ITXenfcb, 1929, B. 54/55, herben ficb in ben 
noebifebgen (Bebieten 0gnoctpegens — ipo alfo immer noch mit geringen nicht* 
norbifcben tBinfcblägen 3U rechnen ig — tLängen*Breiten*3nbi3es bes Kopfes 
ber tüebrpgicbtigen 3tpifcben 77,5 unb 78,5 ergeben, morpbologifcbe Oefiebts* 
inbi3es^3tpifcben 89 unb 90,4. 3n einigen Be3irEen (DgnortPegens gieg aber 
biefer 3nber auch bis auf 93. Kollmann wollte am ©cbäbel einen morpbolo* 
gifeben (Begebtsinbep Pon im Jitittel 92,5 für bie norbifebe Kage annebmen. 
Schweben, bas alfo noch recht beutlicbe tSinfebläge breitgefiebtiger Kagen bnt, 
3eigt beim männlichen (Befcblecbt einen folcben Pon 93,14. Bo wirb ber mitt* 
lere (Befiebtsinbep ber norbifcben Kage für männli^es (Befcblecbt febenfalls 
über 90 liegen, auch wenn man mit ber Einnahme einiger ^orfeber rechnet, 
bag KagenEreupng 311 einer gewigen “üerfebmälerung ber (Beficbter bei einigen 
Ittifcblingen beitrage. 



^bb.2j a—d. nori>ifd)cr 0d)äöcl in V)ori>crs, 0citcn*, 0d)citcl* unö <3intcr* 

bßuptsanficbt. Sch: 70; G: 96,4. 

einen 7tbfd)nitt hinter Öen 0brcn, 6. l). i)inter öer tHitte öes (öe^örgangs 
(Öen postauricularen), fo bemertt man, öa§ $u öer iängenentwicflung 
öee noröif(^en Äopfee öer '2(bf(^)nitt hinter Öen 0^ren TX)efentU(^ beiträgt. 
0er ^tbfebnitt hinter Öen 0bren ifl geraöe fo lang unö manchmal noch län* 
ger als öer ■2lbf(l)nitt »or Öen 0hrcn. 0aö ^Hinterhaupt ift biemeilen tugs 
lig, bisweilen wie ein Pyramiöenftumpf gebilöet unö läöt weit über Öen 



:Eopffc>cm ^5 

Hadcn nad> leinten aua. tHan fielet gelegentlich bei noröifchen (x^ielleicht 
aber häufiger bei fälifchen) Bahltöpfen beutlich, wie bas ^o^tterhßuptas 
bein fi(h ber Habt gegen bie Scheitelbeine nochmals befonbers abhebt, 
fi(h t>on bem auslabenben Hinterhaupt nochmals baufchig hitt<^»ötoölbt. 
Bei einem aufrecht an einer tPanb ftehenben langtöpfigen titenfehen, ber 
feinen Äopf in ber 0hwugenebcne h^It, berührt ber flerabe bie 
tX)anb. Bei einem gerabefo ftehenben turjtöpfigen tUenfei^en bleibt 3wi* 
fchen HmterEopf unb XX)anb ein ^wifchenraum. Beachtlich ift an» norbi* 
fchen Schäbel bie perhältnismägig geringe H*^he bes Tlbfchnitts hinter ben 
0hten. tHan Eann non einer Slßehfch^i^eligEeit ber norbifchen 2^affe fpre* 
chen. (Beim Kinb ift biefe feboch noch ni<ht ausgebilbet. tTtan finbet fogar 

?lbb. 22. Seiten* unö Scbeitelanficht eines norbifchen Schäöels mit 3nbeir 69,4. (7(us 
einem alten (örab aus t)iv>i8 [Schtoei.»] nadj «jissJtütimtycr, Crania Helvetica) 

norbifche lUnberEöpfe mit perhältnismägig hohem hinteren Schäbelab* 
fchnitt, bie bann auf bem Einblichen, überfchlanEen ^al& als 311 fchwer unb 
maffig xpirEen.) iDas Schäbelbach liegt im allgemeinen etwa gleichlaufenb 
(parallel) 3ur 0ht«w0enebene ober fteigt nur wenig gegen bas Hmterhempt 
hin an, wölbt fich «uch feiten in einem eigentlichen Bogen Pon ber Stirn 
3um Hinterhaupt. IDer norbifchen (unb ber binarifchen) Kaffe ifl eigen bie 
ftarEe Tlusprägung bes HinterhauptshöcEers (protuberantia occipitalis 
externa). 0iefer Höder, ben bie fenErechte tHittelfchnittebene etwa hälftig 
fchneibet, ift bei ber norbifchen Kaffe bei KahlEöpfen oft äußerlich fichtbar, 
immer aber fehr beutlich burch3utaften gerabe über ber Stelle bes Hinter* 
hauptbeins, an ber bie HacfenmusEeln anfe^en. Be3ei(hnenb norbifch fchtint 
mir ber ftarEe, Eräftig ausgebilbete tX!)ar3enfortfa^ (processus mastoideus) 
bes Schiöfenbeins 3U fein. ICDährenb bie ^egenb hinter bem 0hr bei ben 
anbern europäifchen Kaffen 3iemlich flach licQt, hebt fich öcr Eräftige IQDar* 



^6 55ic noiri>ifd)c “Kaffe (Icibli4>) 

Senfortfa^ bei norbifeben Köpfen beutUeb als eine ißrbebung ber 0br= 
mufcbcl ab. 

IDie ^Eeile bes norbifeben ^efiebts in ber ©eitenanfiebt finb feber für 
ficb tlar ausgebilbet. JDie 0tirn looeicbt surücf, fie ifb beim Jitann mehr 
flächig surüefgeneigt, beim ICDeib mehr jurücfgewölbt. IDie Kugen liegen 
jurüct. IDie Hafe fpringt mehr ober weniger Dor, oben mit bobe«^ Hafen* 
wursel entfpringenb, unten meift in wagred)ter ober nur wenig aufwärts 
weifenber Kiebtung abfcbließenb. IDie Kiefer unb ebenfo bie 5äbnf fleben 
fafl fentreebt, in einigen Sällen unb bann befonbers im (Dbertiefer ein wenig 
nach uorn, nie aber fo febief nach uorn, bag eine Heigung 3u febnaujen* 

artiger tHunbbilbung entflünbe. 
IDas Kinn ift befonbers febarf aus* 
gefproeben. 0o entflebt ein flarer, 
bisweilen febr febarfer (öefiebts* 
febnitt. IDurcb bas breimalige t)or* 
fpringen bes (öefiebtsfebnitts in 
©tirne, Hafe unb Kinn entjtebt 
ber ^inbruc! bes Kngriffsluftigen. 
ÜDenn ein Künfller Süb»^t*^cigcn* 
febaften, Kühnheit, tPillensjlärte, 
Kraft in menfcbli<ben ^ügen bar* 
ftellen will, fo wirb immer ein 
mehr ober weniger norbifeber 
(manchmal auch ein norbif(b*bina* 
rifeber ober ein norbif(b*fälif(ber) 
Kopf entfleben. 

3n ber t>orberanfi(bt fällt 
im ^angrunb bes (Sefiebtes uor al* 
lern bie fcbmale ©tirn, bie wenig 
gebogenen Brauen, bie länglich 
eingebetteten Kugen, ber fcbmale 

Hafenrüefen, bas fcbmale, ectig abgefe^te Kinn auf. 0ft fällt auf, wie 
fcbmal ber Kopf in ber ©^läfengegenb gebaut ift (Kbb. 26), fo als ob ber 
Kopf pon beiben ©eiten bt*^ 3ocbbeinen entlang jufammengebrüeft 
worben fei. 

5u biefen allgemeineren £inbrücfen trägt bie (Öejlaltung ber einzelnen 
^üge bes Knocbenfcbäbels unb ber XX>eicbteile bei. 0ie jurüctgeneigte ©tirn 
ber norbifeben Kaffe ifb getenn$eicbnet bureb bie auf näheren Kbjlanb ficht* 
bare ober wenigftens ju ertaftenbe “^tusbilbung ber Überaugenbögen (ar- 
cus superciliares) unb bes ©tirnnafenwulfl:es (glabella). IDie Über* 
augenbögen finb äußerlich am Kopf bes iebenben nur bei näherem ^in* 
feben bemertbar; beutlicber werben fie bei befonberem Einfällen bes Nichts, 
inbem bie Überaugenbögen bann Kbfebattungen auf ber ©tirne bet^^’or* 
rufen, ©entlieh aber finb bie Bögen 3U ertajlen, bie etwas über ben Brauen 
unb ungefähr gleicblaufenb mit ben Brauen, nach au^en bin mehr nach 
oben ficb ^>on ben Brauen entfernenb, über biefen b^t^^^^rragen. ©eutlicb 
ift auch ber ©tirnnafenwulft über ber Hafenwursel swifeben ben Brauen 

7lbb. 23. VDciblicbcr 0d)äöcl. Horbifd) 
ober porvuiegcnö noröifcb 



'abb.ZBa,b. ©cbUstDig. Haff unb Äinn nod) tinblic^ 

"abb.iea, b. Btrlin. K: 7j,», G: $$,4 

VTocöifct) 



J)ic nocbtfc^c ^affc (leiblich)) 

?lbb.27. ©cblcswig. Dortoiegenö noröifd?c lUnöcr 

3u ertaften. 3n i^n 
pcrkufcn öcr un* 
tcren 0tirnmitte 6ic 

Uberaugenbögen. 
Selbe VX>ulftungen 
flnb beim tx)eiblict)en 
(öefc^Iedjt ber Horbs 
raffe geringer unb in 
ber 3ugenb, ja ans 
fc^einenb felbft im 
2Uter von etxwa 20 
bie 25 3at)ren, no4) 
Eaum ausgebilbct. 3n 
if)rer mittleren <o^t)e 
f4)eint bie norbifc^e 
0tirn oft befonbera 
fc^mal, tx)ie leidet eins 
gef(^nürt, 3u fein. 0ie 

biegt fic^ siemlic^) unvermittelt 3ur iängeridjtung bes 0cl)äbel0 nac^ l^ins 
ten. IDie Tlugenbrauen finb meifl xvenig ^inaufgebogen unb näl^ern fid> in 
mandjen geraben Hinie. Bae ?(uge liegt in länglicher <0^^* 

lung. Sebingt finb bie äiüge 
burch ben Knochenbau ber 
Tlugenhöhle. IDie Tlugenhöhlc 
ber norbifchen Kaffe bilbet ein 
^angrunb ober ein längliches 
Dierecf mit abgeftumpften 
liefen. 

0ehr wichtig für benTlues 
bruef be9 Öefichtö finb bie 
Sacfentnochcn, bie 3o(hüeine. 
0ie fallen bei ber norbifchen 
Kaffe beshölb nicht ine ^uge, 
weil fie nach ben 0eiten ges 
wenbet finb unb faft fents 
recht flehen. €>iefe Silbung 
ber 3ochbeine unb ba^u bie ges 
ringe 3ochbogenbreite bebins 
gen h^uptfächlich bie0chmals 
heit be0 norbifchen (öefichts. 

5um (öefichtsfehnitt ber 
einzelnen Kaffen trägt befons 
ber9 bie 
0ie ifl bei ber norbifchen 
Kaffe hoch gebaut, fchmal, bes 

7lbl.. 2S. Neffen. @<bmälmer Tiam,. Hotbifd) 0'""‘ ®»'" ^ 
06er uorvriegeni» noröifcb wur$cl, fo ba§ fie manchtitdl 



2lbb. 29. niföerfttdjfen ■Jlbb. 30. nifbtrelbt 

2lbb.3j. £5eutfc^«Böbintn 2lbb.32. nieötrfad)fen. Preiaträflcrin eines 
WettbeTPerbs für noröifcbe Äöpfe 

^bb. 33. Horbifebe nofenform mit ^ödn an öer Änor» 
peltnocbengrenje. Pater babifcb, ttlutter bayrif* 

2lbb.34. iDüfTelöorf. Pater bef(ifcbsnieöerfäd)fif(t»er, 
kTlutter rbeinifcbstpeflfäl. «aertunft. Filter jj 3abre 

Vtor&ifct) uni> Poru>icgcn& noc&if4> 
<3. S- Ä. (öüntber, IDtfcb. Itaffentunbe 

9 



So 5Dic nor6tf4>e ^affe (leiblich) 

feine fic^jtbare obere (örensc gegen bie 0tirn t)at („griedjifcbc Hafc")- 
in ber 0citcnanfi(t>t balb gcrabe, halb nad> äugen gebogen. Zuä) bie leicht 
eingebogenen Hafen unb foI(t>e, bie fic^ im unteren IDrittel ein wenig nad) 
äugen biegen (eine in 0cbweben (häufigere wirb man — befonbers 
beim weibli(^)en (öef(^>lecbt — als norbifc^) anfeben müffen. 0ebr ftarE nach 
äugen fpringenbe unb febr gebogene Hafen finb innerhalb ber Horbraffe 
nicht häufig- 3ft bie norbifche Hafc gebogen, fo bcfchreibt fie meiftens einen 
Eühnen unb in feiner Biegung faft gleichbleibcnben Bogen unb bilbet aifo 
bann mehr eine Jätens ober (‘tn oberen ILcil ge* 
fnidte) '2lblcrnafc, wie fie in ber binarif(hen Kaffe häufiger ifl. 3itt KIter 
fenft fich bie Hafenfpi^e md) unten. IDann Eönnen htr<tU8fpringcnbc nor* 

7lbb. 36. X^ööen. Porwiegenö 21bb. 3b. <balbcrgabt. noröifcbcs 
noröifcbcr Änabe tTläöcben 

bifche Hafen manchmal etwas IDinarifches befommen (Tlbb. 59). IDie Hafen? 
länge (Hafenhöhe) ifl im Verhältnis $u ben anberen ^cfichtsabfchnittcn bei 
ber norbifchen (unb binarifchen) Kaffe am grögten, geringer bei ber VDeft? 
raffe, am geringften bei ber oftifchen unb oftbaltifchen Kaffe. IDie Hafen? 
löcher finb in ihrer ^Längsrichtung, r?on ber 0eite gefchen, nahesu wagrecht 
eingeftcllt. 3hee fchmalen, anlicgenben Siegel fi^en auf fchmalcr JLochflöche. 
Bei jurüctgelegtem Kopf fieht man, bag bie Hafenlöcher in ihrer JLängs? 
richtung einen fpi^en XVinfcl gegeneinanber bilben. 0o entwicfclt fich öic 
norbifche Hafe aus ber breiteren, ftumpfen Kinbheitsform ('2lbb.24,35,3b) 
unb gewinnt ihre fchlieglidjc (öcftalt etwa im 25. Lebensjahr. Bei allen 
Kaffen ift bie Hafe bes ÜDeibes »erhältnismägig breiter unb im gansen 
maguollcr als bie bes tHannes. IDie Hafe bes XVeibcs macht bei ber nor? 
bifchen Kaffe einen weicheren i^inbrucf; bie XVcichteile fprechen mehr mit 
als beim IXlann, bei bem ber Knochenbau ber Hafe bie wcfentlichen ^üge 
bebingt. <5äufig ift bei ber Horbraffe — por allem im männlichen ^e? 
fchlecht — eine Hafenform, bie in ber 0citcnanficht im gan$cn einen ge? 
raben Verlauf jeigt, babei aber eine leicht wellige Hafenlinie. IDie Hafe 
bcfchreibt in ihrer oberen ^^älftc einmal einen Eleincn Bogen nach äugen. 



abb. 3«. Äiga. CTorbifc^. 2. PftietrÄgtr ^Ibb. 37. mtdUnburgsStreliQ. norbifcb. j. Preis» 
träger eines Wettbewerbs für norbifdje Äöpfe 

■^bb. 39 a, b. leipjig (öber nieberfäcbfifdjer ’21bgammung). (Hafe ju turj) 

abb.4oa,b. Srantfurta. ttl. jbiäbr. (nafenodjjugenöl.flumpf; niitunterem Tlbfc^lug noc^ nad) oben geridjtei) 

VToc6ifc|> un6 »oci»ic0cn6 nor&ifc|> 



•abb. 4} unb 42. angeln (norbfefeUeroig), @cbt»c|ltr unb »ruber, (tippen ju roU) 

abb. 43a, b. 0ä(tingen o.Äb. (»aben) K : G: go,6s 

abb.44a, b. Hieberfadjfen. Horbifefe 

VToebife^ unb t>octüic0cnb nocbif4) 



Tlbb. 4B« Sayr. 0cptx)rtbcn. 
HTit Ificbtfm binarifd^cin i€infd)Iafl 

21bb.4b. tüneburger ^tib€ 

■m 

abb. 47, ^olfteitisj^rteslanb 71bb*4^* Stuttgart* 
ITtit (eidmtti biiiarifd)eiii iginfd>lag 

. L__ 
Ubb. 49 a, b. Sttljburgcr 2llpen 

VToc&tf4) utt& t)Ot:a)icgcn& noc&ifc^ 
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'abb.62. tlläbrfn. iDinarifc^er £infd)lag 2lbb.63. £tbt «jonnootr) 

abb. 64. ©ttitrmort. E>inarifd)fr £infc^lag abb.66. Dfutfd)>®öbnitn 

Vtoc6if£^ un6 »octwicgcnb nocbifc^ 
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einen Eieinen an 6er 2^norpelEno(^)engrcn3e (2Ibb. 33 un6 420, 0.409). 
C)ie fel^r Eübn nact) äugen fpringenben Hafen 6er nor6if(^en 2^affe, 3. B. 6ie 
6e0 nortr>egifd)en i6nt6ed'ung9reifen6en 2Imun6fen, fin6 meift aurf? befon6er0 
grätig fc^mal (t>gl. Tlbb. 67 un6 |00). 

Oie 0d)malbeit 6e0 nor6if(i)en (Öefic^t0 foU eine ftäiEerc lUüininung 
6er <5<>rnl?aut 6e0 2Iuge0 be6ingen, fie be6ingt 6ie f(t>malen litefer un6 be* 
6ingt v?or allem, 6ag 6ie gebrängt fteben un6 6ie ißeEsäbne im 
^abnbogen — 6eutlid)er beim XDeibe, minber beutlicb beim tUaim? — 
eine $iemUd) betonte €(fe bilben. XPic bic Btirn toenben ficb bic lUefer 
jiemlid^ unvermittelt in bie ^äng0rid?tung be0 0(bäbel0 um. i6in be® 
jeiebnenber norbif(^er ^ug foll bie befonber0 Eräftige 2lu0bilbung ber beiben 
großen unb langen oberen vorberen 0(^neibe3äbne fein. 

Oie tX>eid)teile: Bie lagern fid) im norbifeben (Sefid>t fo auf, baß 
ber jSinbrud be0 0d?malen, ben ber Änod>enbau b^i'vorruft, nid;t gernins 
bert wirb. 0d)on ^^enEe^ fanb eine t^erfebiebenbeit ber ^angEöpfe unb ber 
(oftifeben) 2U»r3Eöpfe barin, „baß bei ben erfteren bie gan3e ^ebedung beo 
Bopfe0 unb be0 Äörper0 überhaupt mit tmb äußerer im 
allgemeinen ftraffer unb magerer ift, bei le^teren mehr SEdle unb XX>eid>s 
beit 3eigt; baburd) wirb benn auch bei ben einen ber i^inbrucE beo läng« 
lidjcn (Öefid>te0, mit mehr grablinigen Umriffen, bei ben anbern ber einer 
mehr abgerunbeten öeftalt, wie er fid) auo ben Bcbäbelproportionen febon 
ergibt, im lebenben Bilbe nod) verftärEt". 3n gleichmäßiger Oide erfd^eint 
bei ber norbifeben 2iaffe bie <o<Eidbebedung be0 ^efidbto, bie ^iber finb 
leicht unb nicht bid. Oie ^ibfpalte liegt in ihrer ^äng0ricbtung etwa wag* 
recht, eher im (öebiet be0 äußeren 2tugenwinEel0 ein wenig nach außen 
unten geneigt. Reicht unb bünn liegt bie <^aut auf ben 3od;beinen; bie 
tDangen runben fid) mäßig unb fo, baß fie ba0 ^angrunb be0 ^efid)t0* 
fchäbel0 nicht verwifchen. XPenn norbifche tPangen voll werben, fo wöl* 
ben fich am meiften bie feitlichen XPangenteile gleich unter ben 3ochbeinen. 
Unfebarf abgegren3t ifX ber -^ippenfaum ber norbifchen Kaffe: unvermerEt 
gebt bie äußere i^aut in bie ^ippenfchleimbaut über. Oie Rippen felbft finb 
meift fd)mal, ohne feboch gepreßt 3u wtrEen; bie Oberlippe fcheint öftero 
etwa0 minber vorgewölbt 3U fein al0 bie Unterlippe. cDftero unb vor allem 
bei norbifchen ißnglänbern i|l bie Oberlippe auffallenb bod; unb fenEred;t 
(2(bb. |öo). Oie Hafenmunbrinne (600 philtrum) ift fcharf ge3eichnet unb 
fchmal unb bebingt bie fchmale, Enappe Bchweifung norbifd>er Rippen. 
3nnerbalb ber norbifchen Kaffe fcheinen verbältni0mäßig Eieine Obrtn 
3iemlich häufig 3u fein — wenn auch innerhalb aller Kaffen bie Obrgt^öße 
von einem Utenfehen 3um anberen große BebwanEungen 3eigt. tlbrigen0 
wächft ba0 Ohr innerhalb aller Kaffen nod> bio in0 bob^ Tllter.^ 

Oie ^aut: Oie <5<Eutfärbung aller Kaffen entftebt burch ^Einlagerung 

^ ^cnEe, Oec Cppus bcs gecmanifchen UTcnfchcn, 1895. 
^ 2tUc feineren UTecEmale ber norbifepen Kaffe, UTerPmale ber Vtafe, 

tlippen, 0bren uftv. bepanbelt eingepenb Krpn, Oer H^orbifepe UTenfep, 1929, 
auf melcpe llrbeit überpaupt für bie nTerfmal0Eenn3eichnung ber norbifepen 
Kaffe ju vertveifen iß. 3n minber bebeutenben iEinjelpeiten weiept K r p n 0 ©cpil« 
berung t)on ber norliegenben ab. 
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t)on Sarbftoff (Pigment). Tim gcringflen i|b 6ic Einlagerung pon 5<^rbfi:cff 
bei ber norbifeben unb ber fälifeben T^affe. Tim beften bejeiebnet man bie 
norbifebe <5^utfarbe als rofigsweig, als bcH mit rofigem ©ebimmer — 
tüäbrenb bie o|tbaItif(be <oautfarbe als btH »iiit graugelbem Bcbimmer bes 
seiebnet tioerben muß. Hur bie norbifebe T^affe tonnte man eigentlich 
„toeiße T^affe" nennen — unb felbfb biefe Bezeichnung ift nid)t ganz »^itb* 
tig: ganz toeiße gibt es nicht, bas ficht man an ieicben. 0clbfb bie 
„toeißefte" ^aut ift immer mehr pon einer allerbellften gelblichen S^rbung* 
3nbeffen fcb<ifft bei ber norbifeben ^affe bie fo beutlicb burcbfcbimmcrnbc 
Sarbe bee Blutes |ene febr btlle unb im (öefiebt oft „Icucbtenbe" ^auU 
färbung, bie man am beften als rofigstoeiß bezeichnet. Tin pielen ©teilen 
bes Leibes xpirb bas buntlc üencnblut bureb bie Uchte norbifebe ^aut bin* 
bureb fichtbar — „bas blaue Blut". Biefe <5cUigBeit ber ^aut ift fcibft in 
norbipcfteuropa fcltener, als cs auf ben crftenBlicJ erfcheinen mag. Ein 
oberflächlicher Beobachter wirb zwar in ÜDeutfchlanb bie ioautfärbung faft 
überall weiß nennen, eine genauere Beobachtung wirb erheblich weniger 
weiße Särbung fcftftcllcn, bafür mehr gelbliche unb bräunliche. t)or allem 
gilt es zw bebenten, baß bie Hautfarbe bes bctleibctcn unb mit bem ^ut 
gegen ©onnenbeftrablung gefchü^ten Europäers tein genügenber Tlusweis 
über raffifebe Eigenfchaften ift. X)iele Europäer werben pon ber ©onnc 
ebenfo braun gebrannt wie etwa Tlgypter ober gewiffe inbifche Bölter. 
Hur bie ^aut ber Horbraffc bleibt ber ©onnenbeftrablung gegenüber faft 
beftänbig. ©ie rötet ficb ftart wie bei Entzünbungen ober entzünbet fich 
wirtlich; bie Kötung nimmt aber innerhalb weniger ?Lagc wicber ab unb 
bie ^aut erfebeint btH wie por ber Beftrablung ober nur ein wenig rötlich* 
gelblich gebuntclt. Sür alle T^affcn, alfo auch für bie norbifche, gilt, baß ber 
Trumpf auf ber T^üefenfeite ein wenig buntlcr ift als auf ber Bauchfeite, 
bie (öliebmaßen auf ihrer ©treeffeite buntlcr als auf ihrer Beugefcitc. 

Über bie Biete ber ^aut bei ben einzelnen europäifeben T^affen liegen 
teine Beobachtungen Por. 3ch b^^üe bei norbifeben ttlenfchen oft eine be* 
fonberc Zartheit ber <^aut beobachtet unb oft ben Einbruct einer befonbers 
geringen ^^wwtbicJc erhalten. Bie römifeben ©cbriftftcllcr fehrieben ber gcr* 
manifchen ^aut eine größere Empfinblichteit bei t^erwunbungen zw. X)iel* 
leicht, baß bie norbifche ^aut auch empfänglicher ift für Übertragungen ein* 
Zelner Ärantbeiten, bzw. beren Erreger, ^wm Einbruct ber ^öftbeit nor* 
bifcher ^aut trägt allerbings wcfcntlich bie ficbtbarc Burchblutung ber 
<5wut bei. ©cbon bie Tlbcrn z» «n ©tirn unb ^änbm fcheinen febr beut* 
lieb burch. Ber Tlusbruct Pom „blauen Blut" enthält einen <owixpeis auf 
bie raffifche ^ugebörigteit bes TIbels — wenigftens bes TIbcls früherer ^eit. 
Tluffälligcr aber ift bie oft Icucbtenbe Bur^blutung, bie fo ben Einbruct 
belebter, gleicbfam atmenber ^aut gibt unb bie fich auf ber ©tirn unb be* 
fonbers in ben tPangen fo fteigern tann, baß ber Einbruct einer befonberen, 
abfchlicßenben <o<^wtbcbecfung bes Äörpers, ber zwm T^affenbilb anberer 
Waffen gehört, bei ber norbifeben ^affe oft ganz f^hü* „Bas Blut fehlen 
(leuchtete) in ben XX>angcn" (bluot skein in wangon) — fo wirb in 
einem altbcutfchen (öebiebt, bem iubwigslieb, ber TInblict fräntifeber jRrie* 
ger gefebilbert. ÜOas oft bie „S<^>^üe blübenber ^efunbbeit" genannt wirb. 
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Eommt eigentlich nur 6er Horöraffe $u, unö 6ag 6iefe blühenöe 
(„xüie tnilch un5 ^lut") neben anberen öasugehörigen 5ügen fafl i'ebem 
j^uropäer jum Bd^önbeitsbilb gehört, tpeift auf bie norbifche ^ertunft bee 
europäifchen 0chönheit9bilbe0 hin*^ — öer norbifchen 2^affe fcheint, 
wie biee bei allen 2iaffen ber Sali ifl, bie ^^autfärbung bes tPeibes htHer 
$u fein al9 bie beö ^annee. Otbenfalls ift bie S<trbftoffarmut ber norbifchen 
<oaut fo groß, baß felbft ber tDarjenhof ber Bruftwarjen bei Htann unb 
tX>eib burd:) bie S^^rbe bes bur(hfchcinenben Blutes öftere h^Ht^ötlich er« 
fcheint, währenb er bei ben anberen europäifchen Kaffen immer bräunlich 
bis buntelbräunlich ift.^ Ba& gleiche gilt r>on ber S^rbung ber ilippen: nur 
norbifche Rippen tann man eigentlich rot nennen. 

JDa im tropifchen (öebiet ber <^autfarbftoff zugleich ein 0d)u^ bee Kör« 
per0 ift, bringt es bie norbifche S^ttbftoffarmut mit fich, baß bie Horbraffe 
5u eigentlid?er Knfieblung in ben Uropen nid;t fähig ifl. 0chon ber Horb« 
fransofe ift ob feines ftärteren (Sehaltes an norbifcher 2<affe bort minber 
anpaffungsfähig als ber 0übfran3ofe. iDie jginwirtung außereuropäifd>er 
iUimar>erhältniffe, befonbers ber 0onnenbeftrahlung, auf bie »erf^iebenen 
raffifchen Beftanbteile europäifcher <oerEunft h^t befonbers ber Kmeritaner 
ÜDoobruff unterfucht in feiner „Medical Ethnology“, |9|5. s6r nimmt 
an, baß bem Herpenfvftem ber h^Uctt iSuropäer Dor allem ftarte 0onnen« 
beftrahlung, bie für ihn ein Übermaß an ilicht bebeute, fehr fchäblich fei. 

0b bas Auftreten t?on 0ommerfproffen, bie man als einen gewiffen 
Sarbftoffüberreichtum einzelner <^autteile erklären will, etwa auf norbifches 
Blut ober auf tüifd>ungen mit norbifchem Blut hinweift, hierüber liegen 
feine Beobadjtungen t)or. Allgemein ifl bie Beobachtung, baß Kothaarige 
oft fehr fommerfproffig finb. 0ft ift auch bei folchen Kothaarigen eine ge« 
wiffe fettig glänjenbe i^aut ju beobachten, währenb bie norbif^e <5aut 
meiftens swar nicht troefen, aber auch nicht fett ijl; fie macht vielmehr, 
wenigftens bis in ein mittleres Tllter, ben ^inbruef belebter tühler Srifche. 
0ommerfproffen h^be ich üei norbifchen tTlenfchen öfters beobad^tet. Bei 
tüenfehen mit ausgefpro^en unnorbifcher ^aut fanb ich 0ommerfproffen 
nie. Kufgefallen finb fie offenbar früh^germanifchen, alfo porwiegenb norb« 
raffifchen Beuölterungen fchon früher: bie 39lönbergefchichten (0aga9) er« 
wähnen öfters fommerfproffige Äeute. 

Tin einzelnen Körperftellen unb bei einzelnen tTtenfchen ber Beuölterung 
Europas auftretenbe bunflere 0tellen ber <o^wt, bie raffifch bebeutfam finb, 
brauchen im onf<tmmenhang mit ber norbifchen Kaffe nid?t erwähnt 3U 
werben. 0ie treten bei reiner norbifcher Kaffe nicht auf, unb felbjl bei 

^ 2lls befonbetö cctjuoU iß beim norbifchen XX)eibe feit alters ber (BegenfaQ 
ber roftgen (Befichtsfarbe jur „weißen" ^arbe bes ^alfes empfunben worben. 
„Tluf mild)meißem »^als bas rofige (Beficht" (rosea facie lactea colla tulit) — 
fo fchilbert ber iDiepter \)enantius ^ortunatus (etwa 530—600 n. ein 
germanifepes üTäbepen. iDie iCbba fpriept immer wieber uon ben „fepneeweißen" 
^rmen ber »frauen. 

^ VTebenbei fei pier bemerkt, baß bie Tlnfcpauung einer früheren 3eit, bie 
j^autfarbe ber einzelnen Kaffen fei unmittelbar burep bie Qonnenbeßraplung 
gefepaffen, niept mepr paltbar iff. 3n biefen 5)ingen wirfen niept fo fepr Um* 
welteinßüffc, fonbern t)or allem rafftfepe Tlnlagen. 
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tnifc^Ungcn mit ertennbar nor6if(^)cm Blut b<^bc id) fic febr feiten bc» 
obaebtet. — Über bic Zeichnung ber <^autleiften auf ben ^anbs iinb 
flä(ben liegen raffentunblicbe Beobachtungen an ben europäif4)cn 2<affen 
noch taum r>or.i Über ben ^autgerueb ber europäifeben 2^affen finb nod; 
feine Unterfu^jungen gemad)t xworben.^ 

IDas <^aar: 3m Bergleicb mit anberen Kaffen ber i6rbe muß man bie 
norbifd)e (xoie aud> bie toeftifc^e unb Dor allem bie binarifebe) Kaffe $u ben 
ftärter behaarten Kaffen wählen. IDie norbifebe Kaffe ift gefenn^eiebnet 
bureb ftarteo XX)acb9tum bes bellen Kopfhaares, bas beim ICDeib eine am 
febnlicbe ^änge erreichen tann, bureb $iemlicb ftarten Barttoud^s bes tüans 
nes unb bureb ((btoäd^re Körperbebaarung beiber (0efd>lecbtcr. Tlucb bie 
Bruft unb bie Beugefeiten ber (Sliebmagen finb bei ber norbifeben Kaffe 
nid)t ftarf behaart. 0tart behaarte Augenbrauen treten feltener unb meift 
erft in höherem Lebensalter auf. 

IDas Kopfhaar bes tüenfdjen lägt in S<^rbe unb Kaffenunterfchiebe 
ertennen. Über feine erbgemäge S^rbung inbeffen lägt fich für beutfehe Ber? 
hältniffe burd) bie auffällige, bisher nod> nicht befriebigenb erflärte i6r* 
fcheinung bes Hachbuntelns eigentlich erg: bei sgrwachfenen iLntfcheiben* 
bes ausfagen, r>ielleid?t erg in einem Alter »on etwa 30 3ahren. 3u fehr 
geringem (örab tann helleres ^aar fogar noch in höherem Alter nad)bun* 
teln. Kinber werben in ißuropa oft bunteihaarig geboren, gogen bann bas 
buntle ^aar ab unb erhalten helles. 0b bas helle <^aar bann aber farbfeg 
ig, wirb fig) erg im fpäteren Alter ausweifen. Befonbers in IDeutfd)« 
lanb — mit feiner norbifd>en unb in 0gbeutfchlanb ogbaltifchen, in Horb* 
wegbeutfdganb fälifd>en IDurchmifchung — ig bie i^rfcheinung bes Hach* 
buntelns höufig.^ (3n bem Dorwiegenb norbifd^en ©chweben ig fie fei* 

^ (Cacctfecc berichtet „Über iCrblichFeit unb Kaffeneigentümlichteit ber 
d'inger» unb ^anbltnienmuger" (Archiv für Kaffen« unb (Befellfchaftsbiologie, 
25b. 15, 1923) nady feinen Unterfuepungen an VTorwegern unb itappen. 5)ie 
tlappen (inneragatifcher Kaffenhertunft?) gehen hinffchtli«^ ihrer d'inger« 
leigen ben 'üolfern »orwiegenb inneragatifcher Kaffe nahe, infofern als bei 
beiben UTenfehengruppen bie „lUirbelmuger" auffallenb gart »ertreten gnb, 
ivährenb bie (»ortüiegenb norbifchen) Vtoriueger mehr „Schleifen" unb „23o« 
gen" jeigen unb Utifchlinge audb in ben ^ingerleigen bie Kaffenmifchung er« 
tennen lagen. 

^ Über ben (Btvuöy ber ^autausbüngung bei einigen Kaffen unb Be»6b 
terungen tjgl. (Bunther, Kaffentunbe bes jübifchen "Uoltes, ÜTünchen 1930, 
Abfd>nitt: „(Beruchli^e /Eigenheit". 

® Bei Braunäugigen ig jeboch VTacpbunteln häufiger als bei helläugigen. 
3n Preugen fanb X>ird)on) (Ard:)io für Anthropologie, 1886) unter ben 
©chultinbern 72% Keinblonbe, unter ben Solbaten nur noch 60%: bie haare 
haben alfo bei 12% nad^gebuntelt. 3n ICnglanb fanb man 51% blonbe Kna« 
ben, hingegen ^2% blonbe UTänner (Koberts, Manual of Anthropometry, 
1878), in ^änemart 52% hrUblonbe Knaben uon 6 fahren, 33% t>on 
3ahren; bort auch ^■5 % hrUülonbe UTäbd;)cn uon 6 fahren, 31 % r>on 3ah' 
ren. (Zinc neuere Unterfuchung uon Schülern eines englifd;en Be3irts ergab 
ein Ptad^bunteln bei 16% ber urfprünglich blonb gewefenen Knaben «5rep 
unb Cocher im Journal of the Anthrop. Institute, 1900). VDahrfcheinlich 
ig aber bas Ptachbunteln uiel häuffger, als es bei biefen Unterfuchungen er« 
fcheint, ba ja auch innerhalb ber haarfarben, bie man als blonb be3eichnet, ein 
Hachbunteln uon hcHblonb 3u 5)unfelblonb häugg ig. Auch bei bunfelhaari« 
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tcncr.) £in unmittelbarer ^ufammenbang 6er ^aatfatbt mit Älima, ^ös 
benlage o6er £r6gebiet beftebt ni(bt. 

)6rft 6ic <^aarfarbe bee sSrwadjfenen lägt aifo eine Beurteilung 6er raf? 
fifeben ^ugebörigteit 3U. 3n i^uropa tr>ir6 bas HacbbunEeln meifl ale ein 
Tlnjeicben enttoeber norbifeber ober oftbaltifcber ober fälifeber Blutbeis 
mifebung betrachtet werben müffen, auch bei tttenfeben, bie fonft Dorwic* 
genb ^ertmale anberer 2^affen feigen. 

Über ben ^nfa^ bes Äopfbaaree an ber 0tirn finb feine raffentunb* 
lieben Beobachtungen gemacht worben. Bei 3uben unb 3ubenmifcblingen 
habe ich oft einen Btirnbaaranfa^ beobachtet, ber in ber 0tirnmitte eine 
0pi^e nach unten bilbet. ©iefer 0tirnb<taranfa^ („0cbneppe") foll auch 
innerhalb ber binarifeben ^affe nicht feiten fein. s£r wirb oft wegrafiert 
unb febeiut fomit gegen baa europäifebe Sebönbeitabilb gerichtet ju fein. 
(IDiefe 2lrt bea <^aaranfa^ea wirb in r>erftärfter Sorm unb mit ^urüefs 
Eämmen ber <^aare pon ben 0tirnfeiten oft 3u iLeufelamaaten perwenbet.) 
Bei ber norbifeben ^affe b<tbe ich biefen 0tirnbaaranfa^ biaber nicht be? 
obaebtet. 

E>ie i^aarfarbe ber norbifeben Kaffe ift baa belle Blonb uom Slacbsbctar, 
über baa ^elbblonb bia 3um (öolbblonb, bem meift ein mehr ober minber 
beutlicb wahrnehmbarer golbrötlicber cTon 3ugrunbe liegt.^ Oie afcbblonbe 
Särbung, bie im 0ften Oeutfcblanba unb in Horbofteuropa b^ufiQer 3u 
fein febeint, beutet mehr auf bie oftbaltifcbe Kaffe bin* Oaa ^aar ber Horbs 
raffe b<^t jene auffallenbe leuebtenbe ^aatfatht^ bie baa 0cbönbeitabilb in 
Europa, minbeftena in früherer Seit, wefentlicb beeinflußt b^t* Hur baa 
blonbe ^aav galt ala fc^ön, bafür ift bie Ooppelbebeutung bea englifeben 
n)ortea fair (= febön unb = hellhaarig) be3eicbnenb. t^ine norbifebe Beis 
mifebung perrät ficb wohl auch bei buntlerem ^aav oft noch in einem ges 
wiffen blonben Kufleucbten bei befonbera einfallenbem iiebt; fie »errät ficb 
oft bureb ein3elne belle ^aare, bie bin unb wieber in ber 0cbläfens unb 
Hacfengegenb auftreten. Oaa blonbe <^aar Eann, wenn ea nag ober gefettet 
ift, 3iemlicb buntel auafeben unb babureb täufeben. Oie Körner h^ben bes 
richtet, bie germanifeben Kinber bitten bie ^^aarfarbe bea (Sreifenaltera: 
fie bötten baa weigblonbe ^aat gefeben, baa bei Kinbern ber norbifeben 
2^affe häufig ift. 

£a war früher eine 0treitfrage, ob man noch baa rote (fuebörote, branbs 
rote) <^aar, baa 3umeift 3iemlicb ftraff ift, ala norbifebe i6rfcbeinung aufs 
faffen foll. tUit rotem <^aar ift oft eine auffällig weige unb 3arte ^aut »ers 
bunben. Oie anbere Sufammenftellung bea roten mit ftarten 0oms 
merfproffen bei fettiger ^a\xt ift febon erwähnt worben. Jitan b^t in ben 
2<otbaarigen febon Kefte einer befonberen Kaffe feben wollen, beren eins 
3elne Süge fo immer wieber aufträten. 3bee befonbere, an Siegengerueb 

gen Kaffen jetgt ficb ein geiutffea HacbbunFeln. ift möglicbA bag »ielen fob 
eben iSefebeinungen eine KaffenFreu3ung jugeunbe liegt. 

^ Bei etwa 75% ber "üectretec eutopäifcbec Kaffen ffnbet ficb eine getniffe 
Steigerung in ber Ounfelpeit 631». geringeren ^elligfeit ber ^aare t?on ben 
Kcbfelbaaren über bie Bartbaare, Kopfhaare, Brauenbaare 3u ben Sebam« 
baaren. Oie Brauenbaare finb meift in ber ö'arbe ben Sebambaaren nabe3u 
gleich* 



'2lbb.7*a« b. ttlüncbcn. norbifdj mit Iticbttm btnarifd^em £inf(blag 

Jlbb.yg. 0btrö(ttrrfidj. V>on(»itgtiib norbifdj ?lbb.$o. »ulten b. Sojen, wuötirol. uort». norb.) 

7lbb. »|a, b. ©oljburger "Mlpen, oortoiegenb norbifcb mit geringerem öinarifd)em ^infcblag 
K: 74,$, H ; blonb, A : grou 



2(bb.$2a,b. ^rciburg i.2ir. V>orvricgtnö noröifd) mit binanl'cttcni tSinfcblag. K : $4,20; G: q2,!t6 

Tlbb. $4. "Mue ber (ßtgenö pon tllagbtburg 2lbb.88. ^Iti» xpeftfälifc^tr S«milic. Dortpitgenö 
V)ortpicgtnönoröifd),Ptrmutl.tDe(lifct)er£infd?lag noröifd^ mit fcbr geringem tpefiifdjem lEinf^lag 

<■). S- Ä. (ßüntber, Dtfd). XöfTentunbe B 

elbb. $3a, b. ^reiburg i. Br. (Scbtpefter poii *2). V)cirrpiegenö noröifdj mit binarifd;em £infdilag 
-—I K: »b; G : 94,62 



Ubb. $7* H:bloti6, A:bl«u. t>or«>. 
noröif^, pcrmutlic^ mit fölifcbem £iiif(blag 

('Jlugtntinbtttung) 

Ttbb. *0. tunöatal, <&e(Ten. A; blau, H : braun. 
Ponpiegfitb noröifcb mit gtringtm turftifcbrn 

iCinfdjIag 

^bb. $9. aue alter märtifcbtr Sumilie. noröifd? 2lbb. *». tPefterxpalb. Horbifcb 

Tlbb. 9J. lotbringen. Berguoertbirettor. t)ortr)’ 
norbifcb mit £infd)lag einer turjtöpftgen Kaffe 

"abb. 90. Ibüringen. Horbifd) 

1'' 

^pTt . ; ■ 

-w - 
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crinncrn6c Tiuebünftung ift oft bcmcrtt tooröcn. tttan toirb eine befonbere 

T^affc ober einen i^affenrefl ber Kotbaarigen nicht annebmen können. 3n 

pielen SäUen unb befonbers folange ein (öolbton beigemifebt ift, wirb man 
rotes <^aar als eine norbifebe ^rf(beinung anfeben bürfen, jumal bie 2^ots 

baarigfeit in flSuropa überhaupt am bßwfigften t>ortommt unb innerhalb 

Europas anfebeinenb im großen unb ganjen beflo häufiger ifl, l’c fbärter 
ber norbifebe £inf(blag eines Gebietes ifl. IDa Kotbaarigteit in (Dftbeutfeb» 
lanb (nach Parfons’ Unterfuebungen, »gl. 0. 266) feltener ifl unb auch 
in 0fteuropa feltener 3u fein febeint als in Horbwefleuropa, wirb man 

»ermuten bürfen, baß bas btHc oflbaltif<be <^aar weniger 3um 7^ötli(ben 

neige als bas btUr norbifebe. X)om (öolbblonb ber norbifeben Kaffe bis 
3um ausgefpro(^en roten <^aar gibt es fa mannigfad?e Übergänge, weniger 
»om Tlfcbblonb ber oflbaltif(^en Kaffe. 

Heuerbings fiebt man bie Kotb^arigfeit als eine I^rf4>einung »on 

ber Tlrt bes Tllbinismus an, ba fa Kotbaarige wie Tllbinos in allen Kaffen 

beobachtet werben, itlan fpriebt baber »on J^rytbrismus ober Kutilismus 

unb ftellt feft: „Kutilismus (rotgefärbtes ^aar) ifl eine felbftänbige ^aar* 

farbenbilbung, bie unabhängig »on blonben unb braunen S<^>^ben auftritt."i 
IDaber wirb man ficber einen Heil bes roten »or allem bas eigent* 

liehe fuchsrote <^aar, nicht als raffifche i6rfcheinung anfeben, fonbern als 
eine bei allen Kaffen mögliche Bonberbilbung. 0aß ein Heil bes roten 

i^aares nicht als raffifebes l^ertmal an3ufeben ifl, mag auch baraus \)evi 

»orgeben, baß 3wifchen unb Tlugenfarbe ber Koten nur eine fchwache 

XX>echfelbe3iebung (Korrelation, »gl. 0. jo) beflebt, nicht bie beutliche 
XPechfelbe3iebung biefer Utertmale wie bei Slonben.^ Verhältnismäßig 

»iele Kotbaarige finben fich unter ben 0chotten unb in ber Kaffenmifchung 
bes 3ubentums.3 

Über bie S^ttung <5<^ares »on ber Kopfhaut aus bei ein3elnen Kaf* 
fen liegen Sorfebungen nicht »or. 3cb b<»be beobachtet, baß bas norbifebe 
^aav meiflens weniger fettig ifl ober wenigflens febeint als bas ber an* 

beren europäifchen Kaffen. JTtan wirb fogar »on einer gewiffen Settlofig* 
teit bes norbifchen <^aares reben tonnen. IDer 7(r3t, ber <^aartrantbeiten 

bebanbelt, muß bie Kaffenunterfchiebe beobachten tonnen, ^dntid) ». Kleifl 

febeint auch bas Reichte unb Hroctene bes norbifchen ^aares beobachtet 3u 

herben. 3n feiner „<ocrniannfcblacht" antwortet i^ermann auf bie 
Hbusnelbens, ob benn bie Kömerinnen teine „bübfehen" v^aare bitten: 

„Vltixx, fag ich I ©ebtuarje! ©(hwaej unb fett wie ^epen! 
VXidbt bübfebe, tco(f ne, golbne fo wie wie !" 

^ Kntbropologie, J92J. 
2 „L’accentuation de la pigmentation des cheveux [des roux], ne 

suit que faiblement celle des yeux'' führen Kaple unb ütaC'Kuliffe 
öuö in Bulletins de la Soeiöte d’Etudes des Formes humaines, Ach 2/3, 
1925, ©. 218. 

® Vtaperes übet Kothaarigteit baper in meiner „KaffenFunbe bes jübifchen 
Voltes" (1930). — Kcyn, SDer Uorbifepe Ütenfeh, 1929, ©.^5/^6, berichtet, 
baß in Vtorwegen in »iclen fällen rotes ^aar ber Kinber fpäter 3U bem üb* 
liehen Klonbpaar werbe; Krpn möchte bas Kotpaar einfach jum Klonbpaat 
ber norbifchen Kaffe gerechnet fepen. 
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IDurc^ bk Dcrt^ältnismägig geringe norbifc^en ^aares fc^)eint 
au(t> 6eni6in6rudE 6er :5eid?tigieit mitbeöingt 3U fein (Ttbb. 92). £5iefer i^in* 
6ru(f mag übrigens auch tatfä(^Ii(^ auf lei^jterem (öewiebt beruhen; Sor* 
f(^ungen fehlen. 

3n6effen 6er i6in6ru(f 6e0 ^ei(^ten entfteht bei 6er nor6raffe r>or allem 
6urch 6a0 (öefpinft (6ie Iteptur) 6er <5aare. IDer S^^ll 6es nor6ifchen ^aa> 
res ift glatt 06er wellig. IDas ^efpinft ift 6ünn un6 fein, manchmal „wie 
0ei6e" (pgl. Tlbb. 92). lltan mug es alfo fchlichtglatt nennen 5um Unter« 
fd)ie6 Pom ftraffglatten <^aar 3.15. 6er Utongoli6en. tDcnn fich 6as nor« 

6ifclK, feine i^aar vpellt, fo 
fällt es vpeitwellig un6 feine 
VPellen liegen in einer £bene; 
6eshalb tann man es meift 
nid)t lodig nennen. £ine iof« 
tung (in weiten Äocten) fdKÜit 
nid?t all3U feiten 3U fein. iDod? 
ift eigentlid) locfiges i^aar in« 
nerhalb 6er nor6ifd)en Kaffe 
mehr eine lUn6heitserfd)ei« 
nung. 5?ie ^efon6erheit 6es 
nor6ifchen, fchlid^ten, glatten 
06er weitwelligen ^aav& hat 
Kubens bei mand?en feiner 
Srauengeftalten gut bärge« 
ftellt. ^lud) beim tur3cn i^aar 
6es Utannes lägt ffd) 6as 
feine (öefpinft 6er norbifchen 
i^aare wohl ertennen an 6er 
ieid)tigteit,mit6er berVPinb 
fold^e ^aau aufwirft, ©as 
nichtgefettete norbifche ^aax 
tann man oft burd) ein S«* 
djeln mit ber^^anb aufwehen. 

©ie IDide 6es ^aares ift bei 6en ein3elnen Kaffen Perfd>ie6en: bas nor« 
bifche i^aar iff bünn, wahrfcheinlich mit einem mehr länglichrunben IDurch* 
fchnitt. 0cheffelt fanb in ben unteren X>oltsfchid)ten ?Lhüringens, 0a(h* 
fens unb norbbeutfd)lanbs (entfprec^enb beren ftärterem (öehalt an oftbalti« 
fcher unb oftifcher Kaffe) mehr iDicthaarige, in ben oberen 0chichten (ent« 
fprechen^ ftärterem (öehalt an norbifcher Kaffe) mehr IDünnhaarig« 
teit.i IDas bünne norbifche <^aar fcheint minber träftig 3U fein, fo bag es 
beim oug eines (Gewichtes eher reigt als bas ber anberen europäifchen Kaffen. 

ICDie man bei Äreu3ungen oft ftraffes, ja manchmal (nicht feiten 3. 15. 
unter ben 3uben) traufes Blonbhaar finbet, fo finben fich «uch Ulifchlinge, 
beren buntles ^aar bas norbifche (öefpinft erhalten h‘Jt- bas (öefpinff 
ber <5aare mag oft über eine raffifdhc <)ertunft mehr ausfagen als bic 

^ ©ch eff eit, Kaffenanatomifche Unteefud^ungen an eutopätfehen paaren. 
2tcch* f* Knthrop. VT. d» 15b. ^2, I9l5. 



Tlbb« 97* id). nor6. tu, binar. £iiifd>kfl Tlbb. 9$. (Dflpomnurn* Horbifd) 

?lbb. 95. ©picfasHeufclb bei Cupbßncn, 
Srieslanb, Horbifd? 

?lbb.94. 0|lfrirdlanb, ACten^^rteran 
sofäbrifi. A: blaugrau 

?lbb. 96. mfcflenburo#0d)ipcrin. Horbifd) ^Ibb. 9ft. ^olflein. Horbifd) 



2lbb, 99. 0tto (Öebübr, »(toaufpteltr. 
Dorwitgtnö norbifd) 

2Ibb.joo.llönjg8btrfl.noröif(^. 0tirnforni f. erTOact»' 
tnäniil. (55efdjU(t>t unbtjeitbnmb, nocf> jugcnbl.^ 

?tbb. |0|. 0oucbon, btutfdjer Slotttnfübrtr aus 2lbb. J02. "auona. Horbifdj 
fintm (ßefcblfcbt füöfranjöfifcfjer ^erfunft 

llbb.joa a,b. "Mus btm ^orlofftal, <btfffn. H: rot, A: blau. Dort», noröifc^j mit Itid^ttm binar. £infd>lag 
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Mbb. jo4 u. JOB. mitten bte Unttnftttxnbtn, uua babifdjfn Somilitn. Utann öinar.snoröifctj, Srau »ortp. ncröifcto 

■Jlbb. jo6 u. J07. @obn ötr (Dbenflebtnötn mit >£ltfrn ötr Untenftcbtnbtn. Dortpiegenb norbifcb 

"abb. jot a, b. @ot)n unb ?lo(bter ötr (Dbtnjltbtnötn. UortDitgtnö norbifcb 

5)rei <5cf4)Icc^tcrfol0en etnee bai>if4)en <5cf4>Ie4)tö 
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Sarbc. r£e fcbcint, bag 6tc minbcr ,,crbfcfl"i ifb al9 bas i^aatt 
gcfpinjt. £in buntlcs, aber feines, f4)Ucbte9 ober xoelUgee i^^^ar mag oft 
mehr norbifebee Bluterbe anseigen alö ein blonbea, aber hartes unb ftraffes 
<oaar. Bas btlle ^aav ber oftbaltifcben T^affe i|l bief unb l><trt, fa flraff. 
Ber i^aarfärbe xx)irb oft eine su große, bem i^aargefpinft eine 311 ge* 
ringe Bebeutung sugemeffen. 

i^ell toie bas i^auptbaar ift au(^ ber Bart ber norbif4>en Kaffe. Bein 
<o<^ar ift tx)ie bei allen Kaffen bider als bas Kopfhaar. Ber Burcbf(buitt 
bes norbifeben Bartbaares ijl ebenfalls langrunb. <oäufig ifb bei blonben 
männern ber Bart mehr rötlich, unb es febeint, als ob ein ftarEer, rötlicher 
Bart bei norbraffifeben X>öltern fehr beliebt geroefen fei: ber 3nbra ber 
alten 3nber ift rotbärtig xoie ber Bonnergott ber alten Germanen, unb 
Kaifer Kotbart im unterirbifeben ©(bloß ifl eine ^ieblingsuorftellung bes 
beutf(ben Boltes gexx>efen. Bas öefpinft bes norbifeben Bartes ift locfig, 
xoie es altgriecbifche Köpfe oft seigen, ober leicht geträufelt. Bie 
bes norbifeben Bartes ift meines tDiffens noch taum unterfinbt toorben. 
Bei ^tnlc^ finbe ich folgenbe Bemertung: „3nsbefonbere läuft nämlich 
bie obere (örenje bes Bartes um ben fltunb unb auf ber Bacte bei ben Hangs 
gefiebtern häufig von ber Hafe mehr fteil feittvärts sum Untertiefer httab, 
bei ben Breitgefichtern mehr quer gegen bas 0hr hinüber." 3(b glaube, 
biefe beiben Bartformen mit biefer X)erteilung auf bie norbifche unb ojtifcbe 
Kaffe au(b häufiger gefehen 3U h«ben. Beobachtungen hittüber in genügens 
ber ^ahl fehlen. Gehört es sur norbif(ben Bartform, baß bie Barthaare 
bie Hippen gans umfäumen, fo baß alfo ber ©chnurrbart mit Bactenbart 
unb Kinnbart eine Bartmaffe bilbet) 0ber ift bie Bartform Bürers, bie 
fein betanntes müml^ener ©elbftbilbnis seigt, bie norbifche? — eine ^orm 
alfo, bei ber bie Unterlippe bis gegen bas Kinn hinab von ben UUinbtvins 
teln htr bis gegen bie Utitte ber Unterlippe hin bartfrei ift, ber Bart alfo 
beutli^ als ©dmurrbart, Baefens unb Kinnbart unb befteht? 
Biefe leitete Sorm möchte ich für bie norbifche, fene erftere für bie binas 
rifche Bartform halten (Kbb. 20|). — ©olche S>^<^öfn finb beshalb fchtver 
$u löfen, weil bie Utobe oft bie volle, einem fUenfehen gegebene Bartform 
nicht 3«lßßt ober gar Bartlofigteit vorfchreibt. 

Eigentümlich ift febenfalls ber norbifdhen Kaffe ein siemlich ftarter Barts 
xvucho mit locfigem ober leicht geträufeltem blonbem ober rötlichem ^<xax. 
Bie Barthaare finb babei, tvie bei anberen Kaffen, nicht alle fo farbgleich 
tvie bie Kopfhaare; neben fafl weißen paaren tönnen rote ftehen, immer 
aber fo, baß ber öefamteinbruct eines hUlen Bartes befteht. XX)ie bas nors 
bifche Kopfhaar tann auch ber norbifche Bart fehr lang werben. Bie ©age 
vom Kaifer Kotbart bewahrt auch biefen 5ug. ©eltener wirb man aber in 
ber norbifchen Kaffe bie auffallenb ftarten, breiten unb langen Bärte finben, 
bie bei ber binarifchen Kaffe vortommen, feltener auch bie für bie binarifche 
Kaffe be3ei(hnenben bufchigen ©chnurrbärte. 

^ „igrbfcß" iß bei genauerer Kenntnis ber “Uererbungsgefege eine untlare 
Be3ei(hnung. Boch foU fie hier (eno "Uererbungserfcheinungen noch nicht be« 
hanbelt worben finb) einmal um ber Kürje willen ßehen bleiben. 

^ ^enfe, Ber Bvpus bes germanifchen UTenfehen, 1893. 
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2(uc^ in Kreuzungen ^ält fid), auc^> bei bunflem Kopfba^r, oft no(^ 6er 
belle, i?or allem 6er rote Bart — Tlriftoteles b<tt 6ie9 febon permertt; o6er 
ee fin6en fid? in 6untlen Bärten btllc un6 rötliche ^^aare, 

ibie Einpflanzung 6e0 i^aaree, 6. b* i>ir Kid)tung, in 6er es in 6er <^aut 
fledt, ift bei t)erfd>ie6enen Kaffen x?erfcbie6en. Tlud) ba& onfammenfteben 
6er ^aare z« ^toeiers o6er IDreiergruppen, ibr mehr o6er min6er 6id)te0 
5ufammenftebcn, i|l raffenbaft Dcrfcbirbcn. Über 6ie europäifeben Kaffen 
fin6 aber in 6iefen IDingen eingebenbe Sorfebungen noch nicht gemacht 
xx)or6en, wiewohl ficberlich 6arau0 wichtige Schlüffe gezogen werben 
tonnten. 

IDie Tlugenfarbe: ^^ierbei tommt e0 r>or allem auf 6ie S^tbe 6er Kegen« 
bogenbaut (6er 3ti0) «n. IDie ©eböffnung (Pupille) wirft bei allen Kaffen 
fchwarz, 6a ja 6a0 Tlugeninnere im iDunteln liegt unb 6ie He^bönt buntel 
gefärbt ift.i Ba0 XX)ei§e 6e0 '2luge0, 6. b* frine Binbebaut (Conjunetwa) 
bietet bei genauerem ^ufeben raffifchc Unterfchiebc. Bei 6er norbifchen Kaffe 
ifb bie Binbebaut ganz farbftoffrei unb fomit faft weiß ober weiß mit einem 
geringen bläulichen Schimmer. Bei allen buntleren Kaffen, alfo auch bei 
ben buntlen europäifchen Kaffen, ift bie Binbeb<tut mehr trübweiß bi0 
gelblich, fie tann bei Hegern fchmu^iggrau bi0 bräunlich werben. 

Km auffälligften aber finb bie Särbung0unterfchiebe ber Kegenbogenbaut. 
Sic ift bei ber norbifchen Kaffe febr licht Don blauer, blaugrauer ober 
grauer Sarbe. IDie Kinber Eommen meift mit buntelblauen ober buntel« 
grauen Kugen zur XX>elt, ber ererbte (örab t?on Sarbftoffeinlagerung fe^t 
fid; erft allmählich burd?. Kud) hier tann ein Hachbunteln eintreten.^ 

tUan böt bie graue Kugenfarbe auch fchon al0 unnorbifd> bezeichnet unb 
in ihr ein Kreuzung0zcid>en ober ein tTlertmal ber oftbaltifchen Kaffe feben 
wollen. X)irchow wollte bie graue Kugenfarbe auffaffen al0 bebingt 
burd; „ben geringften behalt be0 3ri0gewebe0 an braunem Pigment".^ 
3ch glaube feboeb nicht, baß nur bie eigentlich blaue S<^rbe bie norbifchc 
Kugenfarbe ift, wiewohl unter ben Kugen ber norbifchen Kaffe anfeheinenb 
mehr blaue, unter benen ber oftbaltifd)en Kaffe mehr graue unb blauweiße 
Kugen oertreten finb. Utan muß aber wabrfcheinlich einen ?leil ber grauen 
Kugen, oor allem bie mit einem gelblichen cton, al0 Knzeichen einer Kren« 
Zung ber norbifchen Kaffe mit einer ber buntlen europäifchen Kaffen an« 
feben, benn bie Ergebniffe ber fpäter zu betradjtenben Pirchowfchen Schul« 
tinberuntcrfuchung zeigen in tHittelcuropa eine Zunahme grauer Kugen 
nicht nur gegen 0ften, alfo gegen bie ftärter oftbaltifd) untermifchten ^e« 
biete, fonbern noch utebr gegen Süben, gegen bie ftärter oftifch unb bina« 

^ 3cbocb mit 6cm Kugcnfptegcl bctcacbtct, cefebeint 6cc Kugcnbintccgcunb 
bei Blonbcn rötlich/ bei iDunHcn mehr cötlicbscau, bei VTcgccn un6 3at?anccn 
buntcleotbraun. (ÜTactin, tLcbrbucb ber ‘Hntbropologic, 1928.) 

^ iBinc iBcfd^cinunn bcs CBccifcnaltccö unb nicht etwa eine raffifchc Ärfchei' 
nung iß ber „(Breifenbogen" (gerontoxon, arcus senilis corneae), ein fich mit 
bem 2lltcr bilbcnbcr unb an Breite gegen innen ju allmählich zunchmenber 
trübblaucr ober trübblaugraucr King um bie »orher einheitlich braune Kegen« 
bogenhaut bcö Kuges (t>gl. 2lbb. 139/ I90). 

® "Dirchocü, (Bcfamtbcricht über ... bie d^arbe ber ^aut/ ber ^aarc unb ber 
Kugen ber ©chultinbcr in ^cutfchlanb/ 2lrchit» f. Knthcopologic, Bb. 16, 1886. 
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rif(^> untcrmif4>tcn (öcbietc. ^rauc Tiugcn fanbcn fict) auch ^^äufigcr mit 
braunen <^aaren pcrbunbcn als mit blonöcn. Bei ^ifcblingen tommt ee 
uor, baß bie Ttugenfarbe ber buntlen 2^affe, bie TiugenbeUigEeit bmgegen 

2lbb.109. Potnintrn, (0fn«r«l iubmöorff. 
!*6b-J937. V>ortPiegfnb norbifdj mit£inf(^lag 

einer breitgefKbtigäturjtöpfigen Ttaffe 

2lbb. tio. 0d7tneij. Tlue pornebniem graubünbi» 
fdjem (ßefcbledjt, thutter au» einem graubünöifcben 
©efdjlecbt ital. ©pradu. ?Lb.0pred)er o. 2)ernegg, 
(ßeneröl(labedjef öes fdjnoeiser. J$60-J927. 

A: blau. Ponoc). noröifcb mit binar. i£infcfilag 

Ttbb. jjj. t>ater: Ulagbeburg, aus mectlenburgii Tlbb. jj2. Änglanb. nadjtommin (Cromtrell». 
fd)em ®efd)led)t; Ulutter: Sielefelb, aus rbeinlän» Horbifd? ober oortoiegenb norbifct> 
bifdjem <5efd}lt(t}t. Horbifct» ober ooru>. norbifd) 

ber ballen ^affe angebört. 0o entfleben bie hellbraunen Tlugen, bie man 
bin unb wieber fiebt* ^ui^ bie grünen Tlugen, bie bei blonben tltenfcben 
ni4>t feiten ju fein ((feinen, beuten auf 7^affenmif4>ung bin unb finb ale 
febr aufgebellte braune Tlugen ansufeben.^ 

0ft ift bei norbifi^en tHenfcben bie Tlugenfarbe je nach Beleud^tung unb 

^ 3n Tiaffengcmiffbcn mit iCtnfcblägcn bellet T^affcn fi'n&cn ftcb übctgcne 
belle (blaue, graue, gtüne unb bellbraune) “Hugen in ber "Hegel uiel bauftger ale 
belle ^aare. 
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nad; öcm Einfällen öce iidjtcs unö, wie manc^>e annetjmen, |c nad) 6tm 
Icibiicljcn unb fccUf4>cn ^efinben bes betreffenden J^enfd>en eigenartig »er* 
febieden. 3n der Befebattung und öfters xoobl au4) bei auftreffendem ^i(^>t 
toirtt das Tluge blau, bei feitU(^) treffendem iliebt eher grau, ©ie liebte 

Tlbb. j|3. Äoöifil)er 0d)t»flrjw>alb 
Horbifd) (mit ltid)tem binarifebem £infif\agi) 

2lbb.jj4. Harlerubt. 2l.llugmaul, bnebi}iner. 2ibb. |}6. (Obttfcblffun. t>. Vr>ilamott>i5>tnocUcnöorf. 
JS22-J902, norbifdj obtr t>ort». norbifd) J$49-J936. @prad?forf(ber, portrttflfnb norbifcb 

5arbe des nordifeben Tluges bringt manchmal eine Jitittelflellung 3xx)if(ben 
blau und grau mit fiib. ^a ficb ^rau gegenüber Blau überdeefend (domi* 
nant) ju Perbalten febeint, tönnte man pielleicbt das blaue Tluge als das 
„nordifebere" anfeben. 

Tlugen pon febr duntlem Blau, die man aueb bei 3uden und 3udenmifcb* 
lingen bin und wieder antrifft, oder Tlugen Pon jenem undurebfiebtigen, 
„milebißm", flofflieb wirkenden IDuntelblau find immer tHifeblingsaugen. 
@ie begegnen einem bei portpiegend oftifeben tUifeblingen nicht feiten. IDem 
nordifeben Tluge ijl eigen die leuchtende, geradezu flrablende Sarbe. <b^nfig. 
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auc^ auf ^3il6crn oft 6cutH(^ fi^jtbar, tritt als ^idjtbredjungserfcbcimuig ein 
feiner buntler 2^ing auf, 6er 6ie T^egenbogenbaut umfäumt. ü^r wirft auf 
23iI6ern gerabeju wie eine feine febwar^e Äreielinie, als febarfe, bunnges 
$ogene äußere 7(bgren$ung 6er Kegenbogenbaut gegen 6ie Bin6ebaut (mei* 
ftene »iel 6ünner un6 febärfer ale in Ttbb. ||2). 

tltit 6iefen £igenf4)aften 6e8 norbifeben Ttuges b^ußt fein befonberer 
Ttuebruef 3ufammen. i6in bunficö Ttuge wirft mehr beobaebtenb, umber* 
blidenb; bas norbifebe Ttuge mehr betraebtenb, fd^auenb. 3n ber i^rrcgung 
gewinnt bae norbifd>e Ttuge jenen „fcbredlicben ^licf",i ben bie Bcbrift* 
fleller bee Tlltertume ben (öermanen 3uf(^reiben. IDer (öegenfa^ ber bunflen 
©eböffnung gegen beren Iid)te Umgebung bebingt e8 neben einem ent* 
fpreebenben Utinenfpiel, baß norbifebe Ttugen, wenn fie ibr Gegenüber 
febarf anbliefen, einen „febreeflieben" Ttuebruef gewinnen fönnen, jene 
„Sebärfe" (acies), bie (taefar pon ben germanifeben Ttugen berichtet 
(Tlbb. jog). Sie entjtebt auch babureb, baß fieb bie ©eböffnung in ber s£r* 
regung erweitert unb fo als pergrößertee IDunfel im bUlen Ttuge bas 
„©ebreeflicbe" noeb fteigert. (öerabe bei ben bUIen norbifeben Ttugen febeinen 
außerbem ^uftänbe feelifcber igrregung (Srtube, Äampfluft) auf eine er* 
böbte „Älarbeit", auf einen „(Ölan3" ber Tfugen biusuwirfen. IDie norbi* 
feben Ttugen permögen 3U „ftrablen". ©o entftebt aueb ber Blid, an ben bie 
römifeben ©ölbner im Äampf gegen bie (öermanen erfl gewöhnt werben 
mußten, um bur(b bie XX>ilbbeit bes Tlusbrude nicht gefebreeft 3u werben. 
t)on ben (öaUiern berichtet Caefar, fie bitten bem wilben Blid ber (öer* 
manen gar nicht ftanbbaltcn fönnen (ne vultum quidem atque aciem 

oculorum ferre potuisse). X)on ^b^^gen berichtet bas nibelungenlieb 
ben gleichen fcbredlicben 15\id („eielicb fin gefibene"). 160 war eine £igen* 
febaft, bie norbraffifebe X)ölfer befonbere ben 3ufcbrieben. „2)er glei* 
ßenbe XX>urm glän3t aud? ib»u aua bem Ttuge",^ ifl eine t)orß:eUung ber 
i6bba. 3m altnorblänbif(ben ©ebrifttum entfpreeben ben lateinifdjen 7(u9* 
brüden trux unb acies bie Beiwörter otol unb hvoss für bie Beim* 
3eicbnung be9 erregten norbifeben Ttugenauebrude. Hur norbifebe Bugen 
fönnen fcbrcdliib bliden, bae Buge ber anbern Baffen blidt in ber iSr* 
regung finfler ober brobenb ober auch giftig. Zornmütig blidt nur baa 
norbifdje Buge. IDer Bugenauebrud ber norbifeben Baffe ijb im allgemeinen 
ber offener Beftimmtbeit unb £ntf(bIoffenbeit, oft ein „fübner willens* 
fräftiger Buebrud mit fdiarfem, oft burebbringenbem ober forfebenbem 
Blid".^ IDod) beflebt bei ber norbif^en Baffe ein großer ©pielraum bea 
Bugenauebruds pon feinfinniger ^ilbe bis 3U bttrifdber <^ärte. 

iDen (öefamtausbruef ber norbifeben (Öefi(bt03üge nennt (öobineau ein* 
mal treffenb „ein wenig troden" (un peu sec). Befonbera im männlieben 
(0ef(bled>t unb in einem mittleren .Lebensalter fällt biefes Bühle unb 
gleicbfam bas ©aeblicbt norbifeber (0efi(bt93Üge auf. 

^ (taefae, de bello gallico I, 39: „acies oculorum“; eCacitus, Ger¬ 
mania, IV: „truces oculi“. 

* tOagner, tOalFürc. 
* 21. UT. ^anfen, (Dlbtibcns VTorbmaenb, I907. 



6. leiblichen Werfmale ber tt»efiifchen 
(mebiterranen, mittelldnbifchen) Äaffe 

JPNic (öcftalt: IDie wcftifdjc Kaffe — nac^ 0crgt 6er fdjönfle Bx»eig 
iw'unter 6cn menf(^lid?en Unterarten — ift Eleinge\x)ad;fen, il^re Körper* 
Ööl>e ift im tUittel beim tUann etwa m.i IDie weftifebe (öeftalt wirft 
je6o(^ tro^ ihrer geringen ^öhe nid>t unterfe^t. 2?ie Derhältniffe öea 
VX>u(hfe8 mögen faft öie gleichen fein wie bei 6er nor6ifd>en Kaffe. €in 
befon6cr0 tleiner nor6ifcher Ulenfch un6 ein befon6erö großer weftifchcr 
U^enfeh bieten in ihrem XPuchö annähcrn6 6a8 gleid^e Bil6. Kud? 6er 
weftifchc Ulenfch iff fchlant; 3um Unterfchic6 t>om träftig*fchlanten nor* 
6if(hcn Utenfehen fönnte man ihn nennen. Kuch 6ie weftifd^e 
Kaffe ftellt einen „ifongitypue" (üiola) 6ar, ifl „leptofom" (Äretfchmer); 
man tann fie ale nie6rig*fchlant bezeichnen (x?gl. 0. 5$/39). IDie X)er* 
teiUing 6er 0i^h^h« in iguropa macht es fogar wahrfcheinlich, 6aß 6er 
weftifchen Kaffe eine geringe „Dberhöhe" 6er »eine zugefchrieben werben 
muß. Keineefalla 6arf man fi(^) alfo 6ie XPeftraffe unterfe^t porftellen. 
€9 f(hcint, 6aß fie auch in 6cn Utaßpcrhältniffen 6er (ölieber nahezu bas 
gleiche »iI6 wie 6ie Horbraffe bietet. 3he XX>ad)8tum iff früh abgefchloffen, 
früh tritt ^ie ^efchlechtsreife ein, früher als bei 6er Horbraffe aud^ 6er 
Tilterezerfall. üDeflifche Kinber wirten oft ebenfo alttlug, wie norbifche 
i6rwa(hfene oft noch finblich wirten tönnen. 3ch h<tbe ben ^inbrueJ ge* 
Wonnen, baß 6er männliche unb 6er weibliche XDuchs beibe gleid^fam etwas 
weiblicher finb als bei 6er norbifchen Kaffe. IDer weflifche Utann ifl nicht 
fo ausgefprochen männlich gebaut, 0chulterbreite unb <^üftenfchmal* 
heit finb nicht fo betont unb ber (Öcfichtöauabruct ifl weidjer. IDie (Seftalt 
ber weftifchen Stctu betont bae XPeibliche anfeheinenb mehr als bie ber nor* 
bifchen, insbefonbere fcheint ihr eine tJcrhältnismäßig größere <oüftenbreite 
eigen zu fein: baher, aber auch burch einen €infchlag orientalifcher Kaffe, 
ber öftere zu finbenbe i^inweis auf baö „XPiegen ber fpanifchen ^üften", 
baher bie «Eignung ber algerifchen grauen zum »auchtanz. IDas (Größen* 
gewichtöPerhältniö mag bei ber weftifchen Kaffe bas gleiche fein wie bei 
ber norbifchen. 

XX>ie ber gefamte Körperbau, fo finb auch bie einzelnen tEeile zierlich: 
ber fchlante, im Cluerf4)nitt zum £lliptifchen neigenbe bie ^o^tnb mit 
ihren Singern, bie 5üße mit ihren 5ehen, unb fo entfielet fchließlich ber £in* 
brud eines fehr lebenbigen, gefchmeibigen, leichten Körpers, ein i6inbrucf, 
ben bie »ewegungen ber Kaffe no^ oerflärten unb ber aud; ihr feelifches 

^ 3tn fpanifd)cn (Bcbict iß bec iDucchfehnitt bei übccwtcgcnb weßifchen »c* 
»öltctungcn höher/ im fübitalicnifchen oft ziemlich niebriger, bis ju 1,55 w. 
JJoch mögen babei außer ber »ilbung zweier ©chläge innerhalb ber gleichen 
Kaffe auch uerfchiebenc anbersraffige iCinfehläge eine KoUe fpielen — in ©pa* 
nien ein iCinfchlag ber ocientalifchen Kaffe. 
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ÜDcfen tcnn3cic^)nct. iDer Untcrf(^>cntel erhält anf(^einen6 befonberö 6a6ur(^ 
eine f(^)lante (öcjlalt, baß bie UmrißHnic »on ber XPabc bta jum inneren 
Sußtnö^el febr beutlicb eingebuchtet »erläuft (fo baß gelegentlich fogar ber 
£inbrucf eines nach außen getrümmten Unterfchentels entflebt). 

ID er 0chäbel: UDie bie norbifche T^affe ijl auch i>ir x»eßifche längs 
fchäblig unb fchmalgefichtig. IDer toeflifche Bchäbel ift bem kleineren Bör* 

c d 

Tlbb. jj6 a, b, c, d. Uortüicgcnö mcftifchcr 0d)äöcl (geringer öinarifeber 
£infd)lag^). Sch: 7$,9s; G: 94,7}. iDie cßeficbta* unö ©cbeitelanficbt jeigen 

tnetopiamua (über öiefen 0. }oo) 

per entfprechcnb begreiflichcrt»eife tleiner als ber norbifche. £5er Äopfinbejc 
ber tbeftifchrn T^affe mag etwa 70—76 betragen. £)ie iangfchäbligteit ber 
OOeßraffe fcheint eher noch betonter 3U fein als bie ber Horbraffe. Oas X>cvt 
hältnis ber (Sefichtslänge 3ur (öefichtsbreite iß etwa bem gleich, bas fich 
bei ber norbifchen ^affe ergeben hdt: bas (öeficht iß ausgefprochen fß)mal. 
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IDer 0d?ä6clbau 6cr VDcftraffc scigt im ganzen 6ic gleichen t>crl)ältniffc 
xx)ic 6er 6er nor6raffe, nur fin6 am t»eftifct>en 0(^ä6el 6ie Überaugenbögen 
un6 6er 0ttrnnafemx>ul|l Eaum au9gebiI6et, un6 6er 0d>ä6elabf(^)nitt \)ins 
ter 6en 0b>^rn febeint etwas böbrr» min6er flacb gebil6et 3u fein als bet 
6er nor6ifd)en ^affe. 0b 6er ftar!e ^^interbauptsbörfer un6 6ie Eieinen 
tDüIfte auf 6er IQDangenfläcbe 6e9 3o(^bein9 bei 6er tX)ejtraffe aud) von 

c d 

^Ibb. ijja, b, c, d, VPciblid^cr weftifeber 0cbäöcU Sch: 76,94; Gr: 94,3J 

Eommen, weiß icb nid?t. ^9 febeint nid)t wabrf(brinli(b* 0ic 0tirn 6e9 
weftraffif(bcn 0cbä6el9 ift etwa» fleiler un6 nie6riger alö 6ie 6e0 nor* 
6if(ben; auch ifE fie nad) hinten un6 nad) 6en 0eiten mehr auegeglicben 
jurücEs un6 feitwärtsgewölbt, mehr surücEgewölbt als 3urü(fgeneigt, un6 
befi^t ni(bt i'ene Heigung jum stetigen, welche befonbers für 6ie männlicbe 
norbifebe 0tirn bejeiebnenb ifl. 0ic (öegenb jlärEften Tluelabens bea ^in> 
terEopfee liegt bei 6er wefEifeben ^affe etwas b^brr als bei 6er norbifeben, 
6er i^interEopf erfebeint auch mei|tens mehr jugefpi^t auslabenb. 



80 55tc t»cjlif4)c "Kaffe (Iciblt4>) 

©er (0cfi(^)t6fc^nitt, 6en6ic0citcnanfid)tbietet, neigt mcl;i: 3urXX>cic^)* 
beit, ift minbeftens nid)t gctcnnscid^net bureb fenc Heigung 311 buttem ober 
tübnem "^tuebrud, ben ber norbifc^e (öefidjtefd^nitt bietet. ©a3u trägt febon 
bic fleilerc, ctxoaa gewölbtere Stirn bei, x>or allem aber bas minber ausges 
fprod)ene Äinn. "^ud) bas weftifd)e 2luge liegt nach hinten eingebettet. SDaa 
häufige Dortommen febief nach ^»orn geftellter Äiefer in ben »orwiegenb 
weftifd)en (Gebieten bes tTlittelmeere febeint auf eine 23eimifd)wng nege* 
rifd^en 13lute0 3urüd3ugeben. 2))ie Hafe ber tüeflraffc ift geEenn3ei(bnet 
burd; hobt nafenwur3el, bobtn Hafenrüden mit bin unb wieber leicht 
eingebogener, öfters aber geraber ober auegebogener Sorm. IDie Hafen* 
länge (Hafenböbe) im Derbältnie 3u ben anberen (öefid^taabfebnitten ift 
etwas geringer als bei ber Horbraffe, ^b^nfig ift bas (öefiebt mit feinem 
minber betonten Äinn in ber Seitenanfiebt leieijt mit einer elliptifcben finie 
3U umfd)reiben unb nähert fi(b> bann einem (0efid;tsfcbnitt, ben wir fd)on 
faft als „femitifd)" empfinben. 

3n ber t>orberanfict)t bietet bas (öefiebt gegenüber bem ber Horb* 
raffe nur bie ein wenig gerunbetere (unb Pielleicbt etwas breitere?) Stirn 
unb bas unfebarf ober weniger fd>arf abgefe^te, runbere unb unausgefpro* 
dienere Itinn. Oie fonftigen X)erbältniffe im Knochenbau finb bie gleidjen. 
Oie Brauen finb meiftens etwas mehr gefebwungen als bei ber Horbraffe. 

3n ben XPeicbteilen bes öefi(bts fdjeinen ficb gegenüber ber Horbraffe 
folgenbe Kbwanblungen 311 ergeben: Oie Hafe ift oft etwas fleifd>iger ober 
voenigftens minber ftraff gebilbet, Por allem in ihrem unteren ^Leil. (?) Oie 
etwas fleifcbigeren Hafenflügel liegen bann nicht fo eng, bie Hafenlödjer 
bilben bann t?on unten gefeben, in ihren Längsrichtungen wahrfchcinlid? 
einen minber fpi^en Xt>intel gegeneinanber. Oie tTtunbfpalte ift anfehei* 
nenb etwas breiter. Oie Lippen finb oft ein wenig ftärter gewulftet, ba* 
burd) wirb bann por allem bie Sdjleimhaut ber Oberlippe oft ebenfo breit 
fichtbar wie bie ber Unterlippe. Oie haften, fchmalen Lippen mit fchmaler 
Hafenmunbrinne finb unter ben europäifchen Kaffen febenfalls nur ber 
Horbraffe unb noch niebr ber fälifchen Kaffe eigen. 3m gan3en bietet fich 
fo ein Ö5efichtsausbrud, ber nid>t bie tlare Schärfe 3eigt, bie bas norbifche 
(öeficht fo oft tenn3eid>net; ber Kusbrud ift weicher, man tönnte auch 
fagen: anfprechenber, gefälliger. 

Oie ^aut: Oie ÜOeftraffe h^t eine bräunliche <^aut, bie ben iLinbrud 
bes Ö5cfchmeibigen, oft bes Samtartigen, macht. Utan barf nicht an bie 
fledig*braune ^aut benten, bie in Oeutfchlanb bei gewiffen Kaffenmifchnn* 
gen öfters erfcheint. Oie ^aui ber IQDeftraffe ift pon gleichmäßiger, mehr 
ober minber buntler, bräunlicher (Tönung. 3m Sonnenbranb tann fie leidet 
eine S^^rbe annehmen, bie man in ber Angewöhnung an bie blaffe Sarbe 
bes betleibeten Körpers bann fchon nicht mehr ,,europäifch" nennen möchte. 
Ourch ibrtn SßJ^^’ft^^ffrtifhtnm ift bie weftifchc <oaut unburchfichtig: «bas 
blaue Blut" wirb man nicht mehr feben, unb ein i6rröten ift nid?t mehr 
fo beutlich fid;tbar. Kote ÜOangen wirb man bei ber tPeftraffe nicht be* 
inerten: bas XPangenrot ber norbifchen Kaffe erfcheint bei ihr böchftens 
als eine gefunbe Ourchrötung ber bräunlichen (öefichtsfarbe. Oer Bergleid? 
mit „Ulilch unb Blut" perbietet fich. Oie ^ciut felbft aber als Stoff 



3lbb. JJ9. Korflta. wfftiTO ^bb. jj*. 71u8 finem pornfbmm brafiha« 
nifcben Ö5cfcbltcbt. Wtfbifd) 

Tlbb. }20. J^umdnitn. Dortpitgtnb tPfftifcb 
mit oftifcbem €inf<blag (flad^t Haft) 

Tlbb, J2J. ©übitahen (Hcaptl). iHaacagni, gtb. 
}»63. t)orti>. rotflifdj (mit febr geringem nege« 
rifcbem €infcblag7). Oüöifcbe Ttbftammung ^ 

2lbb.|23. 0pttnien (triabriö). @(t?riftfbeUecin.U>e(tifd) 

6 
7lbb.j22« Sübfrantreic^ (Tlrlea). tüeflifd) 

<7. S. Ä. (ßüntber, Dtfc^. Ttaffentunbe 
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fc^jeint ber norbifc^en ^aut na^)c 311 flct>cn. iVtan Eann PicUcic^t faflcn: bic 
norbif(^>c ^aut mac^t met^r einen Ucijten, Eüt>Ien, bie tDeflif(^)e me^r einen 
twärmeren, aber ebenfo lebenbigen £inbruct.i 

3bb. J24a, b. 'Mus narf? ©(utfcblonb (ingtnoanbtrt. ober oorxriegenb totflifcb 

2lbb. j2sa, b. ^tue btm öflltc^tn X)ogel0berg, i'jefffn. A : braun, H: braun. n?t(lifdjsnorbifc^ mit geringem 
binarif^djem £infcblag^ 

^ 0b bas 2luftteten bunflctev ^aut, bte bet UTifcblingcn in 5)eutfd)Ianb bin 
unb tnicbcc bic 2iugcnlibcc unb ibre Umgebung mccPlicb tJccbunfclt, auch für 
tneflifebe Ulcnfcbcn fcnnjcicbncnb ijl, ob ein foId)Cö bei Utifcblingcn ein 2iin» 
3cidbcn tncflifcbcc 23cimifcbung ifl, U)ci^ icb nicht. 2iucb biecübcc liegen feine 
,focfcbungcn t)oc. ©oicbc bunfic ^aut um bic 2lugcn, bic oft t?on eigenartig 
cötlicbgraucc Färbung ijl, fünbet ficb nach meiner Scobaebtung unter ben 
^'cutfeben bauftger in binarifcb untermifebten (Bcbictcn; fic ijl auch bei 3ubcn 
nicht feiten. iSs gibt ferner ^änbe, beren ,fingcrbaut hinter ben Vragclmurjeln, 
über bent VTagcIbctt, in einem fcbmalen ©treifen etwas bunficr ifl. 0b bics 
ein UTifcbungsjcicbcn ijl unb was für eine UTifebung cs anbeuten würbe, la^t 
ficb noch nicht fagen. 



^Ibb. jaea, b. Pommtm. (55ro6niutter aue bcr Dort», wellifd) mit norbifcbtm £inf(t)lafl 

abb. J29. aiflerifii. t)ortDteflenö tpcftifcb 
mit negtrifcbem ^inftblafl 

abb. J2$. aiflfrifti. tücftifcb abb. J27. aifltrien, tüfftifd? mit ntgerifcbtm 
£inf(blag 
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E)ic 5ippcnl;aut 6cr tücftraffc crfd>cint infolge Öeö rci(^>lic^)cn Sarbftoffe 
mehr tirf^brot; bläuUc^^rot. ©ommerfproffen f(^)cincn bei 6er lODcflraffe 
nicht porsutommen. 3nfoIge ihrer 6urch S<^fbfloff gefchü^ten ^aut eignet 
fi(^> 6ie lODej^raffe beffer 3um ieben in 6en (Tropen.^ 

IDas i^aar: IDae <^aupthaar 6er VDeftraffe gleicht im IDurchfchnitt in 
6er SDidjte un6 öfters au(^> in 6er iänge 6em nor6if(^en. 3n 6er Sarbe ift es 
tief 6untelbraun ober fchtoarj. 3m öefpinft ift es 6em norbifchen ähnlich, 
ebenfo fein, unb fällt meifb fchlict>t ober locfig, feltener alfo toellig wie oft 
bas nor6ifct>e ^aat, IDie XX)ellung bes weftifd^n i^aars perläuft nicht in 
einer sSbene; fie bilbet lebhafte ÜOinbungen: eigentliche Hocfen. iDas we* 
ftifche <5aar Eann, auch wenn es pon hellerem Braun ijl, hoch pon einem 

2lbb. j3oa, b. Bübtirol. VDeftifebsbinarifeb 

buntlen Blonb gefchieben werben baburch, baß feine befonbere Beleuchtung 
jenen golbenen ober rötlichen Schein an ihm herporrufen tann, ber felbfl bei 
Siemlich buntlem i^^^ar bei pielen i6uropäern bie Äreujung mit norbifcher 
2<affe noch anseigt. tttan tann fagen, bas buntle ^aav ber tPejlraffe ifl 
echtes Brauns ober @chwar3h<t«r. ißs fcheint siemlich fetthaltig 3« fein. 

IDurch bie buntle Särbung fcheinen bie Tlugenbrauen bitter 3U fein unb 
finb es tpohl auch öfters. IDie Äörperbehaarung fcheint etwas ftärter 3u 
fein als bei ber Horbraffe, ber Bartwuchs gleich ftarf. IDie Tlugenwimpern 
finb bichter unb länger als bei ben anberen europäifchen 2^affen. IDie wejlis 
fchen Srauen neigen (wie bie binarifchen) 3u leichter buntler Behaarung 
ber 0berlippe.^ 

^ Jitactin, Cchrbuch ber “llnthropologie, Bb. I, 3ena 1928, ©. 521: „3m 
öUgcmcincn erreichen ^aare unb 2lugen leister einen i>öi>cten Pigmentgrunb 
als bie ^aut; im inbiüibuellen ^alle beutet baper eine bunHe ^aut befltmmter 
auf bie 2tbjlammung Pon einer bunHen Baffe hin als braunes ^aar unb braune 
Bugen." 

^ i£s fepeint fogar, als ob innerhalb ber mefltfcpcn Baffe, in mtnberem (Brab 
auch innerhalb ber binarifepen Baffe, eine Ueigung 3« „d^rauenbart" fefeu* 
flellen fei. t^urep gefcplecptlicpe Buslefe würbe bie Busbreitung einer i£rb« 
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©ic 2tugenfarbc: iDic ^inbc^aut bee 2(ugc0 eine gelbliche Zöt 
nung, bic 2^cgenbogenl?aut ijt braun, oft fct>r buntclbraun. 5:)icfc braune 
Sarbc f)at mcifl etxoas eigenartig Bamtartiges unb tDarmes. ©en Ttugen« 
auebrud ber tr>cftif(l>en itlenfd)en möchte man als btiter, oft als gütig, 
oft al0 oorxoi^ig mufternb unb f(^lautlug be3ei(^>nen. „4acl)en, Blid, ^es 
fi4)t0betoegungen finb bei i^nen 2tu0brücte uon Ttnmut, ^ebt)aftigEeit unb 
toabrbaftcr 0d)önüeit", urteilt ber italienifdje Kaffenforfd)er 0ergi.i 
lDo(i> Eann man eigentlich nur bei ber Horbraffe pon einem befonberen 
2lu0bru(f ber klugen reben, ba fi^ bei bem offen liegenben norbifchen 2tuge 
beutlich brei <^elligEeit0tPerte abjlufen unb bie bun!le ©eböffnung fich 
fcharf pon ihrer hellen Umgebung abhebt, xpährenb bei buntlen Gingen 
©ehöffnung unb ^Regenbogenhaut leicht ab eine bunEle unb bamit auch 
au0brud0lofcre Tlugenmitte erfcheinen. U?a0 bei bunteiäugigen ^Raffen 
2lugenau0bru(f genannt werben tann, ijt ein (Öefamtau0bru(f, 3U bem ba0 
2luge felbft unb feine ganje Einbettung beitragen. 

anlagc 3U Jrrauenbact wohl itnmec mieber eingcfchcänFt, folangc cc nicht tünit* 
lieh fpuclos entfernt inerben tonnte (pgl. Unna, 5)ie iBntfernung bes grauen« 
hartes, UTünchner UTebijtnifchc tOochenfehrift, 3ahrsang 

^ ©ergi. Origine e diffusione della stirpe mediterranea, 1895. 



7» ©ie leiblichen VHerfmale ber binarifchen Äafle 

JPNic öcftalt: IDic 6marifc^)c 2<affc ift l>od)gctDac^fcn, fo gcwac^* 
«O'fcn, (öebict auf bcr Äarte 6cr Verteilung 6er Äörperböbe in 
J^uropa mit 6en Dorwiegenb norbraffifc^en (gebieten ©c^ottlanbe un6 6er 
ftan6inai>ifcbcn <5<^lbinfel jufammen 6ie böcbften ^ablcn 3eigt. iDas ntittel 
6er Börperböbc mag beim ntann etwa 1,74 m fein. iDie Verbaltniffe bes 

?tbb. J3J unö J5Z, Cirol. iDinarifep ober »ortoiegenb binarifeb 

6inarif(t)en Körperwuc^fee ähneln benen 6er Horbraffe; 6er ^^als febeint 
türser ober bider ju fein, bic (öelenfe nicht fo fein, ©ie Bpannweite ber 
2trme ift uiellei^jt geringer, was aber nic^jt auf eine fcbmälerc Brufb, fon* 
bern auf türsere 'Zirme surüctjufübren ift. 3(b habe auf Tlbbilbungen alba* 
nifeber Ärieger porwiegenb binarifeber Kaffe bin unb wieber auffällig 
turjarmige ntenfi^en beobachtet. iDie Körperfülle mag ber norbifchen Kaffe 
gleichfteben. Beibe Kaffen finb hoch unb fcblanl gewaebfen. 

00 müßte bie Konftitutioneforfebung auch ben binarij^^en Utenfcben als 
„kptofom" (Äretfcbmer) bezeichnen, zugleich bei ihm eine Heigung zu bem 
„atblrtifcben ILypus" Kretfehmers unb wohl auch zu bem typus respira- 
torius 0igaub0 fegflellen. sStwas „Ktbletifcbes" haben auch manche bina* 
rifchc Srauen, bei benen eine gewiffe örobtnochigteit auftreten tann, bie bei 
anberen Kaffen r>iel feltener im weiblichen (gefchlecht uorEommt. 
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3(^ ^abc bei 6inarifd)cn un6 Dortoiegenb binarifeben tttenfeben einen be* 
fonbere flacben, babei auffallenb fcbmalen unb langen £)aumennagel fo 
häufig beobachtet, bag ich biefen ^ug als ein Utertmal ber binarifeben 2^affe 
anfeben mug. 

IDer ©cbäbel: iDie binarifebe Kaffe ift EursEöpfig unb fcbmalgeficbtig. 
iDer 0cbäbelinbe!C beträgt im tTlittel etxx)a $5—$7; ber ^eficbteinbeir etwa 
90—93. 25iefe 5«f<tmmenjtellung eines Eursen Kopfes mit einem fcbmalen 
(öefi^t lägt j'eben binarifeben 0(bäbel fogleicb als foicben erEennen. IDie 
Scbäbelgeftalt ber binarifeben Kaffe bebingt cs, bag ber an binarifebe Kopf* 

Tlbb. |33. 0üötirol. IDinarifcb ober 7lbb. }34. Öübtirol. üortr*. öinarifeJ? 
uortuiegenb binarifeb mit norb. tCtnfeblag- H: bunEelblonb, 

A: mifebfarben 

formen niebt gewöhnte Betrachter immer wicber ben binarifeben Kopf als 
„<^o(bEopf" besciebnet. IDie Kur^EopfigEeit ber binarifeben Kaffe ifl leicht 3u 
unterfebeiben pon ber KurjEöpfigEcit ber oftifeben unb oflbaltif^cn Kaffe, 
ba ber Kopfinbep ber binarifeben Kaffe besbalb hoch ifl, weil ber Gängen* 
burebmeffer bes Kopfes »erbältnismägig gering ift, wäbrenb ber Kopfinbep 
ber ogifeben unb oftbaltifcben Kaffe besbalb hoch ift, weil ber Breitenbureb* 
meffer perbältnismägig grog ift. IDer binarifebe Kopf ig ein eigentlicher 
KursEopf, ber ogifebe unb ber ogbaltifcbc Kopf finb Kunbs ober Breit* 
Eöpfe. bie 3ttbi3es ber Bebäbcl biefer Kaffen geben einanber nabe, aber 
biefe Böhlen fagen fa über bie S<5fwperbältniffe eines Bebäbels r>ers 
bältnismägig wenig aus. 3tn Salle ber binarifeben Kaffe tg alfo ber 
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TIbb. J3ß. ©inarifdier 0cbrti>cl. Sch: $0,93, G: joo,sj 

?lbb. }3b. lDinarifcl)er 0d}äöcl. Sch: $6,93, G: 90,6} 

t)ot)c 3nöcjtr bca Äopfea burd) beffen Äürje bebingt: ber <^intcrtopf wölbt 
fid> gar ntd>t über ben Haden ^tnaua, fo bag er l?inten wie abgebadt 
auafiebt. 

IDie 0cbmalgeficbtigteit bea binarifeben Bcbäbela fe^t ficb bei biefem 
feiten (wie beim norbifebtn unb weftifd>en 0(^äbel) in eine ebenfo f(^male 
0tirn fort. IDie binarifd)e 0tirn ift meiflena uerbältniamägig etwaa breiter 
ala bie norbifd>e. Überhaupt ifl ber 0cbäbelteil über ben klugen im X)ers 
gleid; 3um norbifc^en 0cbäbel breiter gebilbet. Über ber 2(ugens unb (Dlyvms 
höbe erweitert fid> ber binarif(^e 0cbäbel etwaa, wäbrenb fid? bei ber nor» 
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6ifc^en un6 wcftifc^cn 2<affc bic ©(i)maIgcfi4)tigEcit in bic fd^malc ©tirn 
unb bae fdjmalgcbaute ©ct)äbclbad7 l>inein fortfc^t 

3n bcr ©citcnanfid)t fiebt bcr binarifcbc Äopf öuö. ST^iefcr 
5ug ift bebingt burd> bas lange (Sefic^t cinerfeite, burd> ben Eurjen Äopf 
anbeicrfcitö. IDcr Bopf fiebt oft aus, ale ob er oon einer ©enErecbten, bie 
in ber V^erlängerung beö nactene 
auffteigt^ nad) porn binausges 
baut voäre. C^as Hinterhaupt 
fallt fteil r>oin ©d^eitel 311111 tlafs 
fen ab, iDas binarifd^e 
bauptöbein ift alfo fladi, ber 
binarifdie ©d?dbel flad^binters 
bäuptig ober fteilbinterbäuptig, 
tUaii bßt bie ©d)äbel mit bobeni 
3nbet% bie man im 2Upengebiet 
üorfanb, in 3\t>ei Wirten eilige* 
teilt: 311 bie flt^cbbinterbäuptigen 
(planoccipitalen) unb bie ge= 
bogeiisbinterbäuptigen (curv- 

occipitalen); fo vLolbt in 
feiner ^Irbeit „5«** ©omatolo* 
gie ber <Liroler"3 ©ae erftere 
finb bie binarifd)en Ilur3fd?dbel, 7lbb. jsj. IDinarifdicr ©cbäöcl mit bc* 
baa le^tere bie oftifd^en unb oft* fonbers ftartcr öinarifeber Haft unb befonbers 

Kunöf*ä£.cl, ferntt ‘’w'tttboupt, Sch: »i.ti, G: («».S! 

folcbe tITifcbfornien, bie burd) 
norbifeben ober, in feltencren wejtifcben i6infd>lag ein 
mehr ober minber auelabenbea H^ttttrhaupt seigen.^ — 3Deilt man ben bina* 
rifeben ©cbäbel in feiner ©eitenanfiebt bureb eine ©entrechte, bie bureb bir 

^ JlTittcilungcn bcr 2tntbropoIogifcbcn (5c* 
fcllfd>aft, Wien, 3b. 2^, ©igungsbcciebtc. 

* VTad) meiner tCrfaprung merben gcic* 
gentlicb fog. tturmfcbdbel, alfo ©cbdbclfor* 
men, bie man ala trantp^^ft bcjcicbncn fann, 
mit binarifepen ©cpäbcln t)cra)ccpfelt, ba ftc 
mand>mal ‘Hcpnlicptcitcn bcr oform jeigen. 
3ci „^urmfcpäbcln" („©pigtopfen") panbclt 
ca ft<^ um ©(^äbcIumPtlbungcn burep 3U frü* 
pen 'ücrfcplu^ (0bIitcration, ©pnoilofc) bcr 
^apt 3ivifcpcn ©tirnbein unb ©cpcitclbcincn, 
luonacp bann bas tt>acpfcnbc (Bepirn, fiep 
weitere “Huabepnung ücrfcpaffcnb, anbere 
©cpäbclnäptc fiep erfl beflo fpdtcr fcplic^cn 
Id^t. (hierüber fiepe JtloIIifon, „2tUgc* 
meine 2tntpropoIogic" im 3anb „2(ntpro> 
pologie" [!RuItur bcr (Bcgcniuart, Ccil III, 
2tbt. V].) 2(ucp atromegalc Böpfc, b3n). 
©cpäbcl fönnen etwaa ^^inarifepea crpaltcn, 

7lbb. j 3$, Hamburg. Dorwiegenb ba mit 2ttromcgaIic (bebingt burep bie ab* 
norbifep mit atromcgalcn Sögen norme tCdtigtcit einer beilimmten ?Drüfe 
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iTtittc öcd ^c^)örgang9 lauft, in einen 7lbfct>nitt »or 6en 0brcn iin6 einen 
2lbfd)nitt hinter ben0hren (pgI.S.44), fo jeigt fid> eine befonbere Äürse bee 
2lbfd)nitt0 hinter ben 0hren. „0ie @(^eitelbeine biegen etwa in ber mitte 
plö^lich nach unten ab unb finben ihre Sortfe^ung in ber (entrecht geftcllten 
0berfchuppe bc9 ^Hinterhauptsbeins."! 0as ^Hinterhauptsbein ^eigt am 
Bchäbel einen jiemlich jlarten <Hinterhauptshöcter (ugL @.46), ben man 
am Äopf bes ilebenben burchtaften tann unb ber (ich bei ber binarifchen 
2^affe, wie id) an 0(^äbeln feftftellen tonnte, anfeheinenb öfters ju einem 
tleinen abftehenben 5npf(^)en aus3ubilben fcheint. 

©er (öefichtsfehnitt, ben bie 0eitenanficht jeigt, unterfcheibet fid) 
tiar t)om (Sefichtsfehnitt ber anbern 2^affen. IDie 0tirn ijl: flächig jurüct* 

2lbb. |39a,b. XX>ien; norwiegenö öinarifd); K: «6,bo; G: 9J,04 (bei 
5ßhnt>crluft), jsiährig; A: braun mit trübblaucm äußerem 2iing: arcus 

senilis corneae; ngl. 73 

geneigt wie bei ber norbifchen Kaffe, meift jeboc^ nicht fo weit jurüd* 
geneigt wie bei biefer, fonbern mehr aufgeri(htet, weswegen fie oft eigen* 
tümlich hoch wirtt. @ie ift übrigens in pielen Sollen wirtlich perhältnis* 
mäßig höher «lö bei ben anberen Kaffen (2lbb. 142—146). IDie Überaugen* 
bögen finb mäßig ausgebilbet, anfeheinenb feiten fo flart, wie bies öfters bei 
ber norbifchen Kaffe ber Sali ift. 0ie binarifchen Überaugenbögen seigen 
aber ihrer 4age unb Sorm nach 3war weniger augenfällige, aber hoch 
mertliche t>erfchiebenheiten pon benen ber norbifchen Kaffe, ^ei ber nor* 
bifchen Kaffe zeigen fich bie Überaugenbögen als wellig perlaufenbe X)or* 
fprünge, bie über ben Tlugenbrauen fi^en. Bei ber binarifchen Kaffe fprin* 
gen bie Überaugenbögen mit einer mehr einwärts gebogenen iinie por, fo 
baß bie höchfte ißrhebung ber Bögen oft gratartig ausfieht, unb fehr oft 
fi^en bie Bögen fo tief auf bem Btirnbein auf, baß bie Tlugenbrauen auf 

(^VPophvfc) öueh ein übermäßiger VTOuepö r>c»n X^afe unb !Einn »erbunben 
fein tann. 

! ^Rraitfepet, 2lntpropologie ber ößerreieptfepen BetJÖlterung, in bem 
©ammelmert „(Deßerreiep, fein Ä.anb unb 1927, ©. I97. 
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?lbb. }4o. itirol. JDinarifd) unö üoi vüicgcnö öinarifcb 
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2lbb. 140. Zmt 0ffenburfl (Baben) -abb. J47. Tritten (0(1. ’MIptn). Cinarifd) 

55inacifc|> unb »orwicgcnb binactfc^ 

21bb.j42. BafeU 3. Burctbarbt, Äulturbif^oriter 
?$!*—j»97 

2lbb. 143. 0arntal, 0übttrol 

'21bb, }4S. Iltnji(ttal (Baben) abb.|44. Srtuö«n|taöt (VDttbfl. 0d)tüar3TOaIb). 
0tirnböcter gut fiefetbar 
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6em 0rat öcr ^ögcn o6cr nur wenig tiefer perlaufen, ©a 3uöem 6ie 
Paarung 6er 7lugenbrauen meifl 6i(^t un6 ftarE ift, fo entfielet bei Pielcn 
6inarif(^en (0efi(^>tern ein befonbers tennjeidbnenber Tluebrucf. 

iDas 2tugc liegt nad) hinten eingebettet. £)ie Hafe fpringt mit hoher 
Hafenwursel un6 ftartem Bogen in ihrem Änochenteil bäftig nach t>orn 
un6 biegt fict) Pom Änorpelteil an mehr nad) unten, oft gerabe^u mit einem 
fcharfen ICDintel (pgl. "Jlbb. 147), tPobur(h> bann bie eigentlid^e „7tblers 
nafe" entfteht. Äennjeichnenb für bie ftarEe binarifche Hafe — fie ift, 311* 
glei(^ mit ber Hafe ber porberafiatifchen 2^affe, bie jlärEfle Hafe, bie übers 
haupt unter ben 2^affen ber iSrbe PorEommt — ifl, ba§ man in ber 0eitens 
anfid)t bie Hafenfe^eibexpanb (bae septum) fieht ober bo(^), bag man piel 

Mbb. J4$. JCuöoIf p. «Sobaburg. j273—JJ9J. (IDoin ?lbb,}49, Äaifer Utarimiliöii I. J469—JBJ9. 
3U Bpfftr.) noröifd) mit öinarifdjtm ißinfdjlag mälöt pon ©ürtr). norbifc^äöinarif(^. (A: blau) 

0chon Tiuöolf P. <^ab8burg jeigt öinarifchen £infchlög, 
auch bie binarifche ^blernafe 

mehr pon ber Hafenfdjeibexpanb fieht als bei ben anberen europäifd>en 2^afs 
fen. Biefe rei^jt etwas tiefer hin<^i> ^it Hafenflügel unb sieht fid) Pon 
ber Hafenfpi^e sur 0berIippe hin weniger in einer fafl geraben ^inie wie 
bei ben anberen Waffen als in einem nach unten gebogenen Verlauf. IDer 
tHunb ift berb gesei^net, bie Rippen nid>t etwa wulflig, aber bod> bider 
unb breiter als bei ben anberen europäif(^)en Waffen. IDer Unterkiefer mit 
bem Äinn seigt, bag bas @(^>malgeficht ber binarifchen 2iaffe por allem 
auch babur^ bebingt ifl, bag ber Unterkiefer in feiner porberen 
erftredung Pom unterften Punkt bes Äinns bis sur Utitte ber unteren 5«hn* 
reihe (Pon gnathion bis infradentale) befonbers hoch gebaut iff. IDiefer 
5ug bes berb gebauten hohen Äinnftüds bes Unterkiefers unterfcheibet bas 
Schmalgeficht ber binarifchen 2^affe Pom Schmalgeficht ber norbifchen 
2^affe ebenfofehr, wie bie fteilere Stirn unb bie Hafenform ber binarifchen 
T^affe fich t?on Stirns unb Hafenform ber norbifchen Kaffe unterfiheiben. 
iDer binarifchen Kaffe eigen ift ferner eine Bilbung bes Unterkiefers unb 
ber IQDeichteile Pon Unterlippe unb Kinn, bie oft ben ißinbrud macht, als 
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ob 5ur(^ bic unteren 0d)neibe3äbne bie Unterlippe f(^ief nach äugen t>ors 
gefcboben toürbe. IDurcb ben Änocbenbau bes UnterEiefere fcbeint biefer ^ug 
weniger bebingt 3u fein ()), rielmebr fcbeinen bie tDeicbteile ber Unters 
lippe bider $u fein ale bei ben anbern europäifcijen J^affen. Bei ber binari« 
fc^en 2^affe entftebt aud) nid>t über bem Äinn unb unter ber Unterlippe jene 
gerunbete ^6inbu(^>tung, bie bei ber norbifd>en 2^affe oft fo öusgeprägt ift, 
pielmel>r 3iebt ficb bie ^inie bes (Öeficbtöfdjnitts bei ber binarifcben 2^affe 
in faft gerabem X)erlauf bie 3u bem innerften Punft, r>on bem aue bann 
bae Äinn wieber t>orfpringt. 0ft neigen Utunb unb Äinn bei binarifcijen 
UTenfcben 3U ber »tn (Sefcblecbt ber ^^abeburger erblit^ ifl. IDer 
,,böb0burgifd)e Unterfiefer" unb bie „b^beburgifcbe Unterlippe" fcbeinen 

3lbb. J60. wcbäöel aue einem alten (0rab in (örendKn (0d)wei5), im tTlufeum ju 
©olotburn befinblicb, Sch: $o,6. Uortoiegeni» binarifd) mit noröifcbem i6in* 
fd?lag, 3eigt bie flarfe binarifcbe Hafe unb ben bei ber binarifcben 2^afTc anfcbcinenb 
auch in iugenblicberem?Uter häufigeren geflrectteren Uerlaufbee Untertiefere mit wenig 
betontem, ftumpfem Unterticferwinfel. (Hacb <oiesKütimcyer, Crania Helvetica.) 

mir wenigftene 3um Ceil burcb binarifcbee Blut bebingt 3u fein (?lbb. J4$ 
u. J49). IDer binarifcbe Unterlief er trägt burcb feinen Bau ba3u bei, bem 
gan3en ^efiebt einen berben 'Zluebrucf 3u geben. (Öftere erftbeint ber Unter* 
Eiefer wie porgefeboben unb perleibt bann bem öefiebt faft etwae 2^obee. 
Oie untere Umriglinie bee UnterEiefere, bie burcb bie tDeiibteile ber tDange 
binbureb erEenntlicb ijl, 3eigt einen anberen Verlauf, ale 3. B. bei ber nor* 
bif(ben Kaffe. Bei biefer führt bie (burcb ben fog. auffteigenben 2ift bee 
UnterEiefere gebilbete) ilinie bee UnterEiefere erfE 3iemlicb fEeil Pom Obt 
ber na(b abwärte, bilbet bann (beim ^uftreffen bee UnterEieferaftee auf 
ben fog. UnterEieferEörper) einen mehr ober minber betonten tPinEel (ben 
fog. UnterEieferwinEel) unb 3iebt in weiterem, 3iemlicb gerabem X)erlauf 
na(b porn bie 3um Kinn. Bei ber binarifcben Kaffe führt bie ^inie bee auf* 
fteigenben 2lftee bee UnterEiefere Pom 0br (tue nicht fo fteil binctb, fonbern 
gleich mehr nach Porwärte, fo bag ber UnterEieferwinEel weniger betont ift, 
pielmebr oft gerabe ber i6inbrucJ entftebt, ale nähme ber UnterEiefer pon ber 
0brgegenb bie 3um Kinn einen fa|E geraben, nur wenig gebogenen X)er* 
lauf. Oie abwärte fübrenbe hintere 5inie bee UnterEieferaftee ift minber 





■2tbb. J67. bttfUau (Dororlberß) "abb. }B$. Oflprfußen. Ilua 0aljburger (ßffcblect« 

5)inanfd) ober »octDtcgcnb binanfe^ 



^Ibb. fsg. 0arntbein (?t«roI). Dorto. binarifd) 21bb. j6o. £ggtnta[ (<f)fterr. '21lpcn) 

21bb. |6}. bnöUtol ((Dfterr. ■Jllpen) 

^bb. j63. Ofdtal, tTcbcntal bea Crautala ?lbb.j64. Dfeltal 

!Dittacif4) unb »octDicgcnb &inanf4) 
<1. S- 2^- Ö5üntbfr, E)tfdj. KafTtnlutibt 



"abb-iös. Kitten (JLirol). Otnartfcb mit 
norbife^em Äinfcfelupi 

■abb.jbb. (Dberbayern. Port», binarifd) 

Kbb.jbi. Umgebung pon Sojen. Dinarifd) Kbb.j67. Umgebung oon tienj (itirol) 
Portpiegenb binarifet) 

"abb. J69. Deutfdje 0prac^infel (ßottfdjee. Cinarifd) 
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jlcil aie bei 6er nor6ifcben 2<affe, 6ie t>orxx)ärt0fübren6e uor6ere itnie an* 
f^einenö fteiler nac^ x>orn abxwärte geneigt alö bei 6iefer; 6er UnterEiefer* 
xöinEel, in 6em fi(t> bei6e Linien treffen, ifl 6af)er bei 6er 6inarif4>en Kaffe 
flumpfer. (Öera6e 6iefer geftreeftere X)erlauf 6e0 unteren Unterfieferumriffe0 
be6ingt 6en 6erben '2tu06rucf 6e0 6inarifciben (0eficbt0 (Kbb. |50 u. |44). 

71bb. 170. 0bcrbaycrii. IDitifirifcb 

2lbb. J72a,b. 0üi>tirol. IDinarifcb 

€ine foicbe Btredung 6e0 UnterEiefer0 Eommt ab 2ilter0erfcl)einimg bei 
allen Kaffen bor; bei 6er 6inarifc^)en f4>eint fie Kaffenerfd>einung 3U fein. 
£0 fdjeint häufig PorjuEommen, 6ag fi(^ 6er UnterEieferEörper ettpa in 6er 
ITlitte 3XPif(^en 6em UnterEiefertPinEel un6 6em Por6erfi:en PunEt 6e0 Kinn0 
noch einmal befon6er0 nad? unten fenEt, xpo6urc^ 6ann ein befon6er0 bof)e0 
Kinn entftet)t.i 

^ 2ll0 arteigene Kopfbebeefung ber binartf<bcn Kaffe Eonnte man ben öfter« 
reid>ifd>en ttfepaEo bejeiepnen. Kei ofterreiepifepen Kapnbeamten tffc mir oft 
aufgefallen, tt>ie in ©eitenanfiept bie ^inie bes fleilen binarifepen ^interpaup« 

1* 

7lbb. J7|. ©Übtirol. IDinarifd) 
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IDie X)or6cranfi(^)t »ermittelt ebenfall« ben ^inbruct ber S^erbbeit. 
5unäd?ft fällt roieber bie ^änge bes (öefiebts auf — man würbe »ielleicbt 
ba« norbifebe (öefiebt eher „fcbmal", bas binarifebe eher „lang" nennen. 
Oie flächige, gegenüber ber Horbraffe »erbältnbmägig etwa« breitere unb 
weniger nach hinten geneigte 0tirn, bie oft eigentümlich hoch ift, weift be* 
seichnenbe fUertmale auf. Snr bie binarifche Kaffe ift nämlich ein Sortbe* 
fteben ber 0tirnbö(ter über ba« Kinbe«alter biuau« tennseichnenb. ^eim 
tinblichen 0(häbel aller Kaffen mad;en fid? auf ber 0tirn 3wei ^öäet be* 
mertbar, bie etwa gleid; weit »on ber fentred^ten tTlittelfdmittebene ent* 
fernt in ber oberen 0tirnbälfte etwa über ber Kugenmitte ober etwa« mehr 
nach innen 3U liegen. Oie 0tirnböcfer fd^winben bei ben anberen europäi* 
fchen Kaffen meift mit bem Kinbe«alter, bleiben feboch bei ber binarifeben 
Kaffe ziemlich beutlich erhalten unb finb bei feitUebem "^luftreffen be« Nichts 
fogleid; erfid;tlicb. i^ine weitere )6igentümlicbtcit, bie ich an binarifeben 
0(häbetn unb Köpfen öfter« beobachtet bnbe, i|l eine tleine igrbebung, bie 
fentred;t in ber 0tirnmitte bttabsiebt unb beim iebenben nur nod; burch* 
SUtaften ift. ^eim Kinb ift ba« 0tirnbein nod; in 3wei geteilt, fo 
baß eine Knod)ennabt bureb bie 0tirnmitte berabfübrt. Oiefe Habt fd;ließt 
fid; meift im erften ober ^weiten J5eben«|abr unb »erwäcbft bann fpurlo«; 
in cinselnen (üi Europa bi« 311 etwa |2o/o) bleibt fie befteben unb 
Eenn3eid;net bann bie „Kreu3fchäbel" genannten 0chäbel, weld;e bieXPiffen* 
fchaft metopifch nennt ("^bb. Jib). Bei ber binarifeben Kaffe fcheint bie be* 
3eid;nete Habt febr oft unter Perbiefung 3u »erwad;fen, fo baß biefe Habt* 
»erbiefung am 0d;äbel gut ertennbar unb beim ^ebenben oft 3U ertaften 
ift. Kuch in norbifd;*binarifcher tttifchung fcheint biefe nabt»erbidung 
ebenfo wie ba« Sortbefteben ber 0tirnbö(fer immer wieber auf3utreten. 

Oie Augenbrauen 3eigen einen wenig gebogenen Perlauf. Oie Augen 
wirten „groß", b. b* fit b^^ben eine weite unb hobt ^ibfpalte unb unter* 
fcheiben fich baburd; auf ben erften Blid »on ben „tleinen" Augen ber 
breitgefichtigen europäifchen Kaffen. Oie 3od;beine (Bacfentnod;en) fallen 
gar nid>t auf, ebenfowenig bie 3od;bögen. Oie 3ochbeine finb mit ihren 
XPangenflächen wie bei ber norbifchen unb weftifd>en Kaffe nad; abwärt« 
gerid;tet, auch bie 3od;bögen tragen burd; ihren wenig au«gebogenen Per* 
lauf 3ur 0cbmalbcit be« Ö5efichte« bei. Oie Hafe tritt mit bobtt Hafen* 
wur3el 3iemli(h fchmal bttt’or, wirb aber »om Knorpelteil ab nad; unten 
311 fleifchiger unb trägt fo wieber 3u bem berben Au«bru(f be« (öefid)te« 
bei. 0ie enbet oft 3iemlich bief. 3u il^er iänge (•^ölyc) übertrifft fie mei* 
ften« bie norbifd;e Hafe. XPenn bie Hafe einee »orwiegenb binarifd;en 
lTicnfd;en auch i>tt unteren Heil fd>mal »erbleibt, barf in 0übeuropa wohl 
meift an weftifche, in Utitteleuropa wohl meift an norbifche Beimifd>ung 
gebacht werben. 3unerbalb »orwiegenb binarifcher Be»ölterungen finb un* 
ebenmäßige (afymmetrifche), fehiefe Hafen anfeheinenb 3iemlid; häufig 
(Abb. j6i). Oie Jjippen 3eigen fich auch in ber Porberanficht 3iemlid; bief; 

tes ftd> foctfcijt in ben aufßeincnbcn ttfd)afo, wie bann über ben Aupen bued; 
ben abfiebenben ©d)tlb be« Cfcpafo« bie btrauafpringenbe binarifd;e X^afe 
gleicbfam tünülecifd) »ocbeceitet wirb. Oen Hfebatotöpfen ßeben auch nid>t» 
einbeimifd)e Kopfbebeefungen nicht. 
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fic finö, tocnn aud) nid)t wulftig, fo öod? in i^rem roten 0d;lciinl;auttcil 
breit; breit t>or allem im öegenfa^ 3U 6en f^mäleren Rippen ber Horbs 
raffe unb ben gepregtsfd)malen ber fälifdjen ^affe. IDer lUnnteil bes Unters 
tiefere jeigt aud? in ber X)orberanfid?t feine eigentümlicl?e ^öbe (Tlbb. 172, 
193). iDae Einn ijl babei $iemlicb breit unb runb gebaut; ee wirtt, wie 

Tlbb. }73a,b, "^tue Polen nad? 0löcnbiirg eingetoanöert. IDinarifd? 

7lbb. J74a,b. ©übtirol. Porwiegenö öinarifd? 
(jurücfUfgenöca Äinn nidn öinarifcb) 

aud? i» öer 0eitenanfid?t, oft auffallenb „fd)x»er" unb im Perbältnie 5um 
Binn ber Horbraffe unfein, berb, ja in einigen Sollen f(^on rob. ©ie untere 
Ö5efid?t0bälfte erhält ihren febweren, berben Tiuebrud aber and; baburd;, 
baß ber Untertiefer öftere uerbältniemäßig breiter gebaut ift, wenigftene 
breiter ale bei ber norbifd>en ober weftifdben Baffe. 

©ie (0efid?te3Üge ber binarifd?en Baffe wirten, wenn fie flart auegeprägt 
finb, beim tbeiblid?en Ö5ef(ble(bt öftere ale 3U bct^l’» 3« männlid? unb b^rt, 
befonbere bann, wenn bie tPangen nid?t t)oll finb unb bae (öefid^t fo 



2lbb 17R- (Dftprtußcn, au0 ©aUburfltr (öe» »bb.iJb. (öröben, ©Übtirol. Vorxp. binarifd), 
f*lfd)t. I>orTi)icgenb binanfd? ocrnuithil) mit norbifcbtm ^infcblog 

?lbb. j7S. Srtiburg i.Sr. ©inarildjmorbif* 2lbb. j79- IVitn. Dorroicgtnb btnarifcb 

2lbb. J77a, D. Eltern aua Öttftrn unb tüürttembtrg. H: buiiFtlbraun, A: braun. Dinarild) 
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ctnoae (0rob!no(^>igc0 erhalt, bas für 6ic üblidjcn abcnblänbifcbcn 0(^)öna 
f)eit8anf(t>auungcn ein xpcibIi4)C8 anmutlo8 erf(^emcn läßt. 

IDic tX)cid?tciIc 6e8 ^efi4>t8 mad)cn 6cn i^inbrud, al8 ob bie bina* 
rif4>e ^aut cttt)a8 bider xjoäre, al8 3. B. bte ber Horbraffc. IDic Hafc unb 
bic Rippen finb, xoic erwähnt, flcif(^igcr. IDic XX)ci(htciIc ber unteren (öes 

2lbb.}$o. (Sraf tntn0borff»Poui(ly, ©taatemonn, Tlbb. j$}. «^oQtntDalb (.©üobaoen) 
lotbr. Urabtl, j$j3—1»7| 

2lbb. !$2. (ßraf PobttDil», }$bo—}gzz, Tlbb. jss. «bo^cnxpalö (füöl.Öaöm) 
au8 bavrifd)fiii, urfprünflltd) pommtrfcbtni Ttbel 

J)inacifcb unb »occnicgcnb binucifcb 

fi(^t0bälfte Wirten überhaupt fleifd>iger al8 bei ben anberen europäifchen 
2^affen. Dm weiblichen (öefchlcdjt ift bic IDcrbhcit unb Sleifchigteit ber ein* 
seinen (Öcfi(^t8teilc geminbert. Beim männlichen Ö5efd)lccht ift bie fog. 
Hafcnlippcnfalte mciften8 tief cingefchnitten, b. h* jene 
Hafcnflügeln gegen bic tHunhwintcl sieht (Tlbb. 139, |59). 3m Filter macht 
fi(l> bei Piclcn binarifchen tTlcnfchen fenc Bchlaffhcit unb gleichseitige 
©(hwcllung ber (öewebe unter ben Ttugen bemertbar, bie man al8 „0äcte 



Tlbb. j»6a,b. (Dflerrtidjifcl;t ^Ipen. iDinarifd;*noröifcJ) 
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?lbb. JS7- Datcr: 0bfrpfalj, tHuttcr: 0ti6tirol, 
Uluttci- öcrmutter: Unflarn. Dort», binartfd) mit 
flcrinpi. ttJcft. unö »ielleidjt oorberafiat. £infd;lag 

7lbb. j*$. @d)tt)eij. ?lnfd)tinenö 
öinarifd>ät»cftif(t)snoröifd). 

^bb. i»9a, b. Salzburger ^Ipen. K: 37,06; ; H unö A: hellbraun 

Tlbb. 190 a,b. ©üötirol. IDinarifd) 
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unter 6cn ^ugen" bejcic^nct (2lbb. |59) unb bit fi(^ bei (trintern ain^ 
inner^ölb anberer !^affen feigen. 

€ine nic^t feiten auftretenbe ^igentümli^Eeit innerfjalb ber binarifc^en 
Kaffe ift ferner boe faltenlofe 0berUb. Bei ben anberen europäifeben Kaf# 
fen siebt ficb lang» über bas 0berUb eine leichte Saite. IDiefe fehlt nicht fei* 

TJbb.j^j. nürnbfrg.midjaeltüoblflemutb.ntttUr. ^bb. }92. iapater, Pbüofopt». 
j434—J5J9- t>orTO. binarifd). ((ßfmälöt: Dürer) j74j—j$oj. Portpiegenb bitiörifd) 

2tbb. 193. tPien. (SriUparjer. f7g} — }$7z. Tlbb. 194. Tlua rbtin. 2lbel: Srtiberr »oni Stein. 
noröifcb«binttrifd> j7B7—j*3j. A: braun 

ten bei ben binarifchen ^efichtern. Basu Eommt in manchen fällen eine ge* 
xpiffe S^ttlofigEeit bes (öexpebes über bem 0berlib (2lbb. J57), fo bag ber 
Augapfel fich unter bem 0berlib beutlicher abhebt, ©urch beibe 5üge ent* 
fteht bann ber ^inbruef eines eigentümlich glatten unb auch ettpas 311 tief 
hereinhängenben 0berlib8 (Kbb. 192, 199). — IDas 0hr ift, tpenigftens 
beim tTlann unb im Verhältnis sum 0hr anberer Kaffen, groß, oft auch 
f4)on im mittleren Klter auffallenb groß unb immer siemlich fleifchig. 



Tlbb. }9B. (Ööenburg (Surgenlanb). iiljt. 
UJJ—J$*6. norb.sbinarifd). A: blau, H; blonb 

2lbb. 197. (Dberbaytm. S* <>aiif(latngl, Äupferfbtc^er 
IDinarifdjsnoröifd). (5<id)n.: üogel o. t)ogeI(lein) 

^bb. J99. iCutin (abtr au» alemann, (0efd)Ud)t). 
Ä. tn. V. IX'lfbtr. |7$6—}$2b. Dort», binarifdj. 

(«älnterbaiipt (btil abfalltnb) 

Jlbb. jgb. IDifti. ^Injtngrubtr. }»39—!»$9. 
IDinarifcbsnorbifcb 
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^bb. j9». Bamberg. 3gnas DöUirmer, J799—J»9®- 
A: braun. EJinartfebmorbifd» ((ö^em.; itnbacb) 

Tlbb. 200. Tlnefelöen ((Dberöfterr.). "21. Brudntr, 
JtonfcQer. j$24—JS90. Dortritgenö binarifcb mit 
norbifd)tm unO oermutlid) oftifebem «einfcblag; 

Hcinget»acbfen. A:blau; H : blonb 
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Oie aut ift bräunUd) un6 tx)irtt tjin unö wicber, auch ohne ba§ ctxx)a 
Bonnenbräunung i?orIägc, fd)on febr „fübeuropäifd;". E5ic ^aut um bie 
Kugenliber ^abc icb — öfter jebod) beim weiblid^cn (Öefcbicdjt — mehr* 
fad;> mertlid> buntler gefunben. 

iDa0 i^aar: ©ie Äörperbebaarung ber binarifd>en Kaffe febeint im Der* 
bältnie ju ber ber anberen europäifdjen Kaffen febr flarE ju fein, ©as Kopfs 
baar ift fdjwarsbraun ober fcbx»ar$, bem ^efpinjl nach meifl lodig, feite* 
ner fd^Iicbt. IDie binarifebe Kaffe ift bünnbaarig. ©cbeffelti fanb in 
Bayern unb (Dflerreicb, alfo auf portwiegenb binarifebem (öebiet, IDünn* 
baarig!eit überwiegenb. IDer Barttoudjs ift flart, oft auffallenb flart Bie 
obere Bartbaargren^e perläuft an ber tDange meifl ziemlich bod; oben. 

7lbb. 20J. Kauris (Salzburg). ?Jbb. 202. 0üi>tirol. IDinarifd) 
t>oru)icgcii6 binarifd) ober uormiegeni» öinarifcb 

Badenbart unb ©(bnurrbart finb glei(b ftart. IDer Bart umfäumt bie iip* 
pen pöllig unb lägt teine freien Stellen (Kbb. 20| u. 202). IDer ©ebnurr* 
hart ift bei ungehemmtem XX)acb9tum meift tüie ein biebter JODulfl gebil* 
bet (3. B. Kbb. |3g), er ift buf(big unb feine einzelnen i^aare xperben jiem* 
lieb Idng. IDie Augenbrauen finb biebt unb fallen oft bureb ib^en breiten 
Berlauf auf; ihre febtparse S^rbe lägt fie um fo mehr wirten. Bie grauen 
neigen 311 leidster buntler Behaarung ber Oberlippe.^ 

^ ©d)cffdt, Kaffenanatomifebe Untcrfud)ungcn an eutopäifeben paaren, 
Ard>. f. Kntbr. VT. Bb. ^2, J9J5. 

^ häufig fd>cint eine Kteu^ungserfebetnung ju fein, bei ber ftcb eine por» 
iniegenb binartfd)e Kopfform mit ben bellen norbifeben Farben perbinbet. Biefe 
\>erbinbungen jeigen 3. B. Bürer, HTeland^tbon, Bcbiller (bod)getpacbfenj, 
<5rillpar3er, (Cbopin (mittelgrog), Jtif3t, 2ln3engruber, VTiegfd^e (bocbgeipad)« 
fen), ein bekannter f<bleftfd>cr Bid>ter unferer Bage, auch ^enau unb "Derbi. 
(Boetbcs <5efid>ts3Üge finb als norbifd)=binarifcb 3U erklären. Ber langtöpfige 
Bante hatte norbtfd)=binarifcbe<5eftcbtö3Üge bei bellen d^arben. 0gifcb=btnartfcbc 
ober ogbaltifd>'binartfcbe (Beficbter, bie pon binarifeper ©eite bie berausfprin» 
genbe VTafe erpalten haben, erinnern bin unb ipieber an 3üge ber norbamerifa» 
nifeben 3nbianer. 
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IDic^ugcnfarbc: IDae 6manf(^c ?(ugc ift buntclbiaun. (Dftcis crfcbcint 
fein Braun fo buntcl, baß man »on fd^war^cn Tlugen reben möd)tc. Ringens 
auebrinf unb (Scfii^tsauebrucf, foTX)ic ber Tlusbrucf bc9 ganzen Ilörpcre, 
geben oft bae Bilb einer geicoiffen tro^igen, rauben Äraft unb einer ges 
tx)iffen Belbftbexoußtbcit.i 

55tc binacifebe ^affe iß al« eine Su^etgeaffe ber fog» »orberafiatifeben 
"Kaffe auf3ufaffen, ober minbeßens als eine ber »orberafiatifeben febr nabe* 
ßebenbe Kaße.^ -Diefe ivar tm bettitifeben Volf ßarf vertreten unb iß b^ute im 
armentfeben \)oIf fepr ßarP vertreten* Ittancbc Betrachter nehmen gar feine 
Trennung vor, fonbern benfen ßb eine einbeit« 
liebe Kaße, bie im Kaufafuö ebenfo gleicbgc* 
ßaltet fei ivie in ©erbien unb in gewißen ößer* 
reiebifeben “Hlpentälern. Knbere Betrachter, fo 
3. B. iBugen ^fifcher, trennen bie beiben Uten* 
fchenarten, fehen aber in ber binarifeßen unb 
ber vorberaßatifchen (armenoiben) Kaße hoch 
„©chiveßerraßen", bie nur in ihren ineinanber 
übergehenben Wohngebieten gegenfeifcig „einß* 
weilen ni4>t ab3ugren3en" (d^ifeber) feien. iteQ« 
terer Kuffaßung fchließt ftch biefes Bud) an. 

Voneinanber 311 fcheiben finb bie beiben ItTen» 
febengruppen 3unächß einmal burd> bie 2Xörper» 
höhe: 5)ie binarifeben KTenfcben finb fcßlanf, 
hochgeit>achfen, bie vorberaßatifchen (armenoiben) 
eher mittelgroß, babei unterfeQt. iDa es ßch bei 
aller fonßigen Übereinßimmung bennoch um 
3wei verfd)iebene UTerfmalverbinbungen hanbelt 
(vgl. ©.l^), fo fann man beibe Jttenfchenfchläge 
als „Kaßen" be3eichnen unb unterfd)eiben. VOeil 
ße ßd; aber — minbeßens für bie heutige cfor* 
fchung — nur in be3ug auf wenige titerfmale 
unterfebeiben, wirb man beibe iTTenfd>enfd>läge 
immer in eine umfaßenbere IBinheit ein3uorbnen 
trachten, ^für eine folche IBinheit wäre aber 
bann ein braud)barer Vtamc vor3ufd?lagen 
bann ließe ßd; leichter von einem binarifd^en 
(weßlid;en) unb einem vorberaßatifd^en (ößlichen) 
5weig ber betreßenben Kaße fprechen. 

^ Wenn man nod> bie Stimme unter ben leiblid^en Klerfmalen auf3ählen 
will, fo iß 311 bemerfen, baß ßch nach meiner Beobad)tung in ber binarifchen 
Kaße beim männlichen (Befchlecßt verhältnismäßig häußg llTenfd:)en mit fehr 
tiefer Stimmlage ßnben. ^ies fällt in vorwiegenb binarifd^ beßebelten (Be» 
bieten auf, wäh^mb ich beinorbifchen unb vorwiegenb norbifd^enlTTännernhäu» 
ßg verhältnismäßig h^h^ Stimmlagen beobad)tet hc^be. Bernftein möchte 
bei ber norbifchen Kaße mehr Bäße, bei ber weßifeßen mehc ^enöre annehmen. 
(Sigungsberichte b. Preuß. Kfab. b. tOißenfeh.; Phvß'Uiathcm. Klaße, 1925.) 

^ itJie vorberaßatifche Kaße wirb audh als „armenoibe", „alarobifcße", 
„fappabofifche", „protoarmenifche", „hettitifche" unb „taurifche Kaße" (Homo 
tauricus, "Ked^e) be3eid>net. Sie iß wohl ber „^ppusX", ben Utpblarsfi (Kreß, 
b. wißenf<b. (Bef. Hemberg 1925-) befd)rieben hat. 

® Wofür ßch, falls bie Urheimat biefer Kaße, wie wahrfcßeinlich, im Kau» 
fafusgebiet liegt, ber PTame „Kaufaßfeße Kaße" bieten fönnte. 

dbb. 203. Sübtirol. 
H: öunfclbraun. Ajgrau. 
Dorxviegcnb binarifeß mit 
geringem norb. sBinfcßlag 



no 6tnacifd)c ^affc (Iciblic|)) 

tOenn aber au(^ 6ic Sufammengeböngfeit bec binacifeben unb betr »ocbcc« 
aftatifeben "Kafre als „©cbwcflcrcaffcn" unüccPennbac ifl, fo lä^t ftcb boeb bcc 
binarifebe (uicflltcbc) 3wcig t>on bem üorbetraftatifeben (6flIid>CTi) Sivcig noch in 
ntcbccccn Sügen untecfd>cibcn. 

5)cc »orbccaftatifcbc (öfllicbc) 3t»cig^ t(l gegenüber bem binatifeben (cDejl« 
lieben) nicht nur Heiner (mittelgroß), babei unterfegt unb jum „23racbvtVPWö" 
"Dioloö, 3um „pv^nifeßen Cypus" :Rretf(bmer6 neigenb; er f<bcint mir auch 
geiviffe iCigenbeiten bes ©cbäbelbaues au aeigen* ©cbäbelbacb febeint mir 
au einer geiuiffen tDöIbung au neigen berart, baß ber ©cßcitel beutlicb bie böcbßc 
iBrbebung bilbet unb baß bas ©cbäbelbacb anr ©tirn bin beutlicb abfällt, i3ei 
binarifeben Jtlenfcben b^be icb biefen 3ug fcitener beobachtet. SDas ©efiebt ber 
»orberafiatifeben Jttenfeben iß eher breiter (niebriger) als bas binarifebe. ^ella 

7lbb. 204. Omerctincr aus lUitais 7lbb.206. Äaufafus. (örußner ©talin, 
(Dberbaupt ötr tommun. Partei in SoTPjetrußlanö 

Poeb nimmt für bie t>orberafiatifcbe "Kaffe fogar SreitgefiebtigHit an. 5?ie 
2lugen febeinen ein ruenig mehr nach t)orn au liegen als bei ben fcbmalgeficb* 
tigen europäifeben Kaffen. 5?ie 3ocbbögen febeinen mit ihrer oberen Kante 
nicht (wie bei anberen Kaffen) etwa wagreebt a« liegen (0bcöugenebene), fon- 
bern nad> t>orn leicht abwärts au fübten, fo baß bie tDangenßäcbe ber 3ocb' 
beine alfo »erbältnismäßig etwas tiefer liegt als bei anberen Kaffen. 5)ie Hip« 
pen finb aientlicb ßeifeßig. ©ehe buuffg, gerabeau fennaeiebnenb für bie »orber« 
afiatifebe Kaffe mag ber 3ug fein, baß ber (Befiebtsfebnitt (©eitenanfiebt) in ber 
unteren (Beßcbtsbälfte ein gewiffes Surüeftreten bes Kinns anaeigt. 0ft möchte 
man ben PunH, in bem bie VTafenfcbeibewanb auf bie 0berlippe auftritt, unb 
ben »orberßen PunH bes Kinns bureb eine febief nach hinten geneigte (Berabe 
üerbinben. 55ie (Dberlippe ßebt weiter nach r>orn als bie Unterlippe, bie Unter» 
lippe weiter nach »orn als bas Kinn unb awar jeweils in fo beträchtlichem 
(Brab, baß befonbers bei biefer ßarF »ortretenben i^afe ber ISinbrucf eines au« 
rücfßiebenben Untergeßebtes entßebt. 3« feltenen c^ällen bube ich biefe (Be» 
fiebtsbilbung auch bei binarifeben Ittenfcben gefeben; aber für bie binarifeben 
Ulenfcben war eher bas ßarH, berbe unb bC'be Kinn fennaeiebnenb. 55as »orber« 

^ ^ine eingebenbere ©cbilberung ber leiblichen unb feelifeben 5üge ber r»or« 
beraßatifeben Kaffe ffnbet ßeb bei ©üntber, KaffenPunbe bes jübifeben Pol« 
Pes, UTüneben 1930, 



J)ic t)orbecafiattfd>c "KaiTc in 

afiatifc^c :Etnn ifl &cmna4> t)cc|>altnt5mä^ig fücjcc un& nicbcigcr* “Mud) fc^It 
bei bcn t?orbccaftatifd>en lttcnfd)cn anfcbcincnb btc füc bie btnatifcbcn be3eid)' 
ncnbc tOcid)tctlbiI6ung bcc Cippcn (»gl. ©. 93/9^)* 3fl bcr btnacifd>c (Bcfic^ts* 
auöbtucf mcbc öIö bccb 3u bc3eict)nen, fo bcc »ocbctattatifcl)c mc^c alö fc^Iau 

7lbb. 206a,b. Tlus Polen nad) 0löenburg cinge\r>ani)ert. »ortoiegenb 
üoröcrafintifcb als »orxpicgenö öinarifcp 

^bb. 207. ©Übtirol. Porxoicgenb 
bitmrifcb 

'2lbb.20$. ILürfei. tTtuflafaÄenmiPafcba. 
€t)cr noröifdjäöinarifcb «l» noröifcbsooröfrajiatifd? 

A: bfU, H: blon6 (nadj Clara Bberiöan) 

ober lauccnb, 100311 toobl bic nad> oorn abcodtts fül>renbcn 3od>t>6gcn unb 
3od)beinc beitragen. 

5?ie oorberafiatifd)c VTafc fd)eint ebcr nod> fldtfec 3U fein als bie binarifcbc; 
babei toirh fie mebt b^f^usbängenb, bie binacifdbc mel>t bcc^twsfpringenb. 
0ft liegen bei oorberafiatifcbcn (Befid^tern bie VTafc unb bie ©tirn in einer 
»flucbt. JJiefer 5ug ijl bei binarifd>cn (Beficbtern feltener; bei ihnen i(l aud) bas 
Sufantmenioacbfen ber 2tugenbrauen über ber VTafentour3eI feiten, bas für 
bie oorberafiatifcben (Beficbter fenn3eicbnenb ijl. 5)ic oorbcrafiatifd^e ^affe 
neigt im toeibIid>cn (E»efd)Iecbt 3u iDoppelFinnbilbung, im mdnnlid>en (5ef4)Iecbt 
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ju bcfon&cts jlacfctr Köcpccbcbaacung unb bcfonbccs flacfctn 23actt»ud)s, in 
beiben (Bcfcbiccbtccn juc ^cttauflagcrung auf bem ^aefen. 

\)oi:bccaftatifd>e6 ^lut höben vov aUem aud) bie 3üben aufgenommen, 
inie bie „Kaffenhmbe bes jübtfd>en "üolfes" jeigen foU. 5)ahce fommt es, ba^ 
iCucopäec bie Jitenfeben bec r>ocbeeaftattfd)en Kaffe metil füc 3uben halten 
unb ba# aud) gelegentlich binacifd)e (Befid^tec füc jübif4> angefehen inecben, 
iE)ie Kbbilbungen 178 unb I99 luucben üon einem Betcachtec junächfl für 
Kilbec jübifchec Ittenfd^en gehalten. XDahcfcheinlich gibt es auch einselne 
Übergänge jwifchen ben beiben Kaffen. 5)ahin gehören geiniffe (Befichter, bie 
man mit Ke(limmtheit u)ebec bec einen nod> bec anbecen ber beiben Kaffen ju» 
fd)reiben fann, bei benen aber hoch aud) eine t)orberafiatifd;>»binarifche tTlv 
fd)ung nicht unbebingt anaunehmen ijl; fo höt bec binarif4)e Kopf Kbb. 207 
bur4> Haltung, Cächeln, Kugenfteltung etivas \>orberafiatifches erhalten; fo 
fönnte 2tbb. 20ö einen Übergang bar^ellcn, falls nid>t eher Jttifchung (in 
biefem cfalle ivohl burch eine jübifch^polnifche "üeebinbung) an3unehmen ijl.^ 

^ pie urfprüngliche Jufammengehörigfeit ber binarifchen mit bec oorber* 
afiatifchen Kaffe empfinbet bec ttaie, wenn er flarf »orwiegenb binarifche Ke» 
öolferungen ^legentlich „jübifch" finbet, fo etwa, wenn bie Kojener bie Pah 
feiectaler, bie 3nnsbrurfec bie jillectalec fd)er3weife „jübifch" nennen. 55ie um« 
gef ehrte 'Perwed;)flung liegt t)oc, wenn in 3n0oflawien jübifd^e ©ommergähe 
(in biefem ^alle aifo flarf »oewiegenb t?ocberafiatif(he 3nben) als „Klontene« 
grinec'' be3cid)net werben. 5>ie Betrachter fehen babei t)on Körperhöhe unb 
VOuchsoechältniffen ab unb betrachten nur bie auffälligeren 5üge bes (Befichts. 



$* leiblichen tTTerfmale 

bei* oftifchen (alpinen, bunfeboftifchen) Äaflfe 

^eftalt: ^icr jcigt fic^> nun bia in iginaclbcitcn ein Ilörpcibau, 
<ybtv fi4) von 6cm 6er nor6ifcben x»ic 6er x»cflifcben 2laffc gänslic^ 
unterfcbei6et. IDic ilörperböbe 6er oflifeben klaffe ift beim mann im mittel 
ettx?a 1,63 m ober tx)obl aueb etxwaa niebriger, aifo immerbin u)obl etwaa 
größer ala 6ie 6er IQOeftraffe. IDaa 
tDacbetum ijl früh beenbet, früh fe^t 
6er Tllterajerfall ein. — X)ielfa(b tperben 
menfeben 6er oftif(bcn Kaffe 6ie gleiche 
Äörperböbe b^^ben wie menfeben 6er 
weftifeben Kaffe. Kber gerabc neben 
einem gleichgroßen roeftifeben menfeben 
würbe ein ojlif^cr menfeb auffallcnbc 
Unterfebiebe zeigen. IDic Ü^cflraffc ift 
Hein gewaebfen, bic 0flraffc tur$ 
gewaebfen, untcrfc^t. 0ie bat gebrun* 
gern (öliebmaßen. 3bt Körperbau wirft 
breit unb, befonbera x>erglid;en mit bem 
ber ÜDeflraffc, febt »iel febwerfälligcr. 
ÜOar bei ber tX>eflraffe eine geringe 
„Überlange" ber ^cine wabtfebfiulieb, 
fo gehört jum Kaffenbilb ber (Dflraffe 
eine gewiffe „Unterlänge" ber ^eine. 
IDie oftifebe Kaffe ftcllt alfo ben 
„^racbytypua" X)iolaa, ben „pytnifeben 
^ypua" liretfebmera bar, einen Körper* 
bau, welcbcn franjöfifcbe ^orfeber gerne 
brepiligne nennen, ißinauf allenX)ics 
ren gebenber ofUfeber (ober oflbalti* 
feber) menfeb würbe eine nabesu wag* 
rechte Küefcnlinic geigen, ein auf allen 
X)iercn gebenber norbif^cr, wejUfeber 
ober binarifeber menfeb eine gegen ben Kopf ju fallenbc Küefenlinie. man 
Eönnte bie oftifebe Kaffe ala niebrig*breit bcsciebnen (»gl. 0.39 u. 77). 

©aa (öebrungenc ift bem ganjen Kaffebilb eigen, ©er breite, turje Kopf 
fi^t auf einem türjeren, unfrei wirtenben <^ala, beffen (Duerfebnitt jur 
Kreiaform neigt, beffen Haefenteil öftera 3um „0tiernaefen" wirb. Beim 
oflifeben manne finb weber 0ebulternbreite noch <5tiftenfebmalbeit betont, 
ebenfowenig wie beim oflifeben tCDcibc bie Befonberbeit bea wciblieben 
Körperbauea; t)or allem febeint bei beiben (öefcblcebtern bie 2luaarbeitung 
ber 0ebultcrlinie unb ber ^^üftlinie ber Klarheit ju ermangeln, befonbera 
beim oflifeben tDeib erfebeint bic 0ebulterlinic oft wie perwifebt. ©er 
<3. S- Ä. (ßüntCxr, ©tfd). JCafTfntunöe $ 

?tbb. 209. €nglifcber 0oli»at. 
Uorxoiegenö oßifeb 
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Kumpftcü 6c9 Äörpers xüirEt träger, auct> mafftgcr. Brufltorb un6 
Baud) neigen 3U fößförmiger Gilbung. 

(getragen wirb 6er gebrungene 2^umpf pon gebrungenen, Eur^en Beinen; 
ber 0berf(^entel ift oft fefjr breit unb f(^wer, ebenfo ber Unterfctjentel mit 
feinen htrsen, biden tDaben. Tiber nic^t nur bie Beine ber oftifeben T^affe, 
ihre ^liebmagen überhaupt finb Eur^ unb gebrungen. IDie Bpannweite ber 
Tlrme ift im Berbältniö 3ur Äörperböbc bei ber oftif(bcn Tiaffe größer, 
ba bie oflifdjc T^affe Eurje Beine b^^t. 0ie beträgt etwa joj—1040/0 ber 
Rörperböbc.^ Bie fi”b Eürjer, wobl auch bie Tluf bem i^^^nb* 

2lbb.2|o. i6l3tal (Raben). Oftifd) 2lbb. |. Vorarlberg. tTortniegenboftifd? 

rüden ifl oft Sett aufgelagert, baß biefer wie gepoIjTert ausfiebt. Umriß? 
Unien über bie B^benfpi^en hinweg geben ein ftumpferes, brei* 
teres Bilb. Bae Breite febeint fi(b bis ins einzelne 3U wieberbolen: Bie 
Singernägel fibeinen minber gewölbt, bie Rniefd^eibe breiter (unb »erbält? 
niemäßig größer)), bie ^elenEe bider, bie S(*^fc breiter, bie Snßwölbung 
geringer 3U fein. XVäbrenb bei ben bieber betrachteten Raffen über ben Snß* 
Enöcbeln eine beutlicbt £infcbnürung 311 feben ift (ein „gut mobelliertes 
trodenee (gelenE", wie bieö in ber ?rier3ucbt beißt), ift bei ber oftifd^en (unb 
oftbaltifcbcn) Raffe auf ber 3unenfeite bes Rnöcbelö meift nur eine geringe, 
auf ber Tlußenfeite gar Eeine i6inf(bnürung 3U feben. 160 fübtt »ielmebr eine 
Umrißlinie ber X)orberanfid;t bee Unterfd^nEela Pom äußeren Ranb ber 

^ VTacb ^eßßellungcn bei Rnoop, 3um ^nbep aus Röcpctböbc unb Tlrm* 
fpannung, Rorcefnonbcn3bIatt f. Tlntbc», tCtbnoI. unb Urgcfcbicbtc, I^IS. 
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SX>a6c in leicht md) außen gefc^xpungenem Sogen gleich? auf 6ie Glitte 6e9 
äußeren Sußtnöcfjels ^>mab. IDer i6m6ru(f bes Äurjen, Sreiten, ^ebruns 
genen xx)ir6 innerhalb 6er ojlifcben ^affe no^ »erftärtt 6urcb eine befonbere 
6em xxjeibUcben (öefcblecbt 6er 2^affe eigene Heigung 3u Settanfa^ am 
<5al0, befonbere am Haden, unb um ben 2^umpf. 

@0 entbef)rt ber ofttf(^)e Äörper i'enes Ttuabruds eblen lODuc^fes, ber bie 
Horbraffe tennjeic^net;! er entbehrt aber ebenfo bes ^luebructs fchlanter, 
jterlicber (öexx>anbtbeit, ber bie tDejtraffe Eennjeid^net. J^r xüirEt breit, ges 
brungen unb f(hwer, unb feine Körperfülle, angejeigt burc^ bas 'Oerbält* 

2lbb. 2J2. Pctcrstal (Saöcn). Portpiegenö oftifd? 

nl0 be0 Körpergewicht0 jur Körperhöhe, ift größer al0 bie ber norbifchen 
ober toeftifchen Kaffe. Kipley urteilt über ben oflif(hen Körper, fein (öe® 
famtanblicf fei mehr ber ber fdhtx)eren SefligEeit (solidity) al0 ber ber Se« 
xoeglichEeit (agility). Seim tveiblichen (öefchlecht fällt innerhalb ber 0fts 
raffe häufig ein enge0 Seden auf, xx)elche0 bann (öebärf(hxx)ierigEeiten r>ers 
urfa(ht.2 

IDer Schäbel: Oer '2lu0bru(f be0 Sreiten xoieberholt fich «m Bchäbel. 
Oie Oftraffe ifl Eurjfi^äblig unb breitgefichtig. Oer 0d)äbelinbep mag im 

^ VOcrtigßcns nach ben in IBucopa geltcnbcn norbifch'bcbingtcn 2lnfchau* 
ungen. (Bäbe es eine arteigene (Befittung ber oßifcpen Kaffe, fo hatten in ihr 
bie oßtfehen JtTenfehen bas geltenbe ©chönheitsbilb nach ihrer tLeiblichfeit ge» 
richtet. Oann müßte eben ber norbifepe VOueps als unebel gelten. (Bäbe es ab» 
gefeploßen lebenbe reine Kaßen, fo müßte fi(h »on Kaße ju Kaße bas ©cpön» 
peitsbilb änbern. 

^ ©0 waren 3. S. im 3apre in bem ßärEer oßifd) untermifepten 
Saben bei ö,^ % aller (Beburten (Operationen nötig, in Vtorwegen nur bei 
2,8 %, unb in Saben (cfreiburg i. S.) felbß pat man beobachtet, baß bie engen 
Seefen üerpältnismäßig uiel päußger aus bem am ßdrEßen oßifcp befiebelten 
^ocpfcpU)ar3ivalb ßammen als aus ber norbifcp burepmifepten Kpeinebene. 
(\)gl. Slupm, 3ur d'rage naep ber generativen ttücptigfeit ber beutfepen 
grauen. Krepiv für Kaßm» unb (Befellfcpaftsbiologie J9I2, unb (Bauß, 
©igungsberiept ber IHittelrpein. (Bef. für (Beburtspilfe u. (Bpnäfologie, I9l2.) 
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tlTittel etwa $$ fein. 3ni iDur4)fd;nitt wirb fid> bas Dcr^ältnis ber 0c^ä* 

bclbrcitc 3ur 0d)äbcUängc etwas unterhalb bes lOerbältniffcs 9: jo ^jaltcn. 

VüoIIte man me^r bie Sorm bee oftif(^en 0c^äbel9 beseic^jnen, fo würbe 
man ibn runbfd>äbUg ober breitfebäbUg nennen. iDer 3nbejc bei ber oflif(bcn 

(imb oftbaltifdbcn) 2^affe ifl boeb» 0(bäbel in bie Breite gebilbet 

ift, wäbrenb ber 3nbcjr beim binarifeben 0cbäbcl boeb ifl» weil biefer in 
feinem fängenburebmeffer befonbers turs ifl (ngl. 0. $7). 

IDas oftifebe (öefiebt ifl breit. IDae Perbältnie ber (öefiebtsbreite jur (0c# 

ficbtelänge wirb etwa wie |o:7, bötbftens |o:$ fein. 0o ergibt fi(b «in 

(öefitbtsinbejr, ber taum über $0 jleigt. Bei biefem breiten (öefiebt, per# 

bunben mit biefem turjen (ber Sorm nach runben ober breiten) Äopf, ent# 

ftebt bann leidet ber i^inbruc! eines tugligen Äopfes ober wenigftens eines 

Kopfes, ber fidb in einen tDürfel mit abgerunbeten tSden einfcbliegen liege, 

nirgenbs bieten fi(b ebenere etwa als ein Cuabrat mit ftumpf 
abgerunbeten sSden bietet fi(^ in ber X)orberanfid;t bas (0cfi(^>t, wenn es 

nid)t in Biemlid) glcid>mägiger Kunbung erfebeint. Born X>odsmunbe wirb 
bas oftifebe (öefiebt, befonbers bei porbanbenem IDoppedinn, gerne „Doll# 

monbgefiebt" genannt.^ 

Kunb, oft fafl treisrunb, bietet ficb pon oben ber Kopf, bietet fieb ber 

Kopf Pon hinten gefeben. ?Leilt man ben Kopf in feiner 0citenanfi(bt fent# 

reebt in swei "^Ibfebnitte (pgl. 0.44): in einen 2lbf(bnitt por ben 0bren 
unb in einen hinter ben 0been, fo fällt gegenüber ben iangföpfen ber Horb# 

unb XDeftraffe bei ber ©ftraffe (feboeb wohl noch mebe bei ber binarifeben 
Kaffe) bie Kürje bes hinteren ^Ibfcbnitts auf: bie größere ilänge liegt beim 

oftifd>en Kopf im Tlbf^cbnitt Por ben 0bren. i6in anberes noch fällt in bie# 

fer 0eitcnanfi(bt auf: bie befonbere <oöbe bes oflifeben Kopfes in feinem 

Kbf(bnitt hinter ben 0been. ^ier ifl ber norbifebe unb ber weflifebe Kopf 
perbältnismägig nicber, ber oftifebe (unb binarifebe) bagegen ausgefproeben 

bo(b. IDas fällt bei ber 0eitenanfid>t auf unb ebenfo bei ber Tlnficbt Pon 
hinten. IDie 0(beitelbeine finb bei ben turstöpfigen Kaffen Europas perbält# 

nismägig türjer als bei ben langtöpfigen Kaffen. IDas oflifebe <^inter# 

baupt läbt nicht weit nach hinten aus, fonbern fbeigt breit unb bod> nnb 
wenig nad) hinten binausgewölbt jum 0cbeitcl auf. 0ft fiebt man, wie 

über bem Kodtragen eines oftifd^en iUenfcben unmittelbar bas breite hohe 

<ointerbaupt ber 0ftraffe in flacher ^uswölbung auffteigt, wäbrenb bei 

ber Horbraffe über bem Kodtragen immer noch ein siemlid? hohes 0tüd 
bes i^alfcs fiebtbar ift unb barüber ber niebere, aber weit nach hinten aus# 
labenbe i^intertopf. IDic Kunbform bes oftifeben Kopfes ift fo gerabe in 

ihrer ^interbauptsanfiebt wcfentlicb Pom norbifeben Kopfe perfebieben. 

IDer am norbifeben 0cbäbel ftart ausgebilbete i^interbauptsböder fehlt 

bei ber 0flraffc ober ift nur febwaeb angebcutet. Betrachtet man einen 

oftifd^en 0cbäbel Pon oben in feiner 0cbeitelanficbt (pgl. Tlbb. 213), fo 
seigt fid}, bag bie 3ocbbogen lints unb rechts ber 0eitenwänbe bes 0(bä# 

^ tüilbelm p. ^umbolbt gebraucht in feinem Tagebuch über bie Keife 
nach ©panien 1799/1800 bei ©chilberung poranegenb ogifchcr Benölterungen 
Frankreichs auch mehrfach bie Be3eichnung „DoUmonbsgeficht". 
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6cl0 eben ein wenig fid)tbar finb. Oiea ifl in sguropa bei öer oftifct)en (unb 
noct> mehr bei ber oflbaltifcben) T^nffe ju beobad)ten. IDic «nberen curo* 
päifd?en T^affcn feigen ©d>äbel, bei benen bic 3od?bögcn nur wenig aiiegc* 
bogen finb unb b«bf>^ in ber 0d)eiteIanfici>t nic^t fic^tbar werben. iDaa 

?lbb. 2j5a—d. 0|1ifd)ci- ©d^abcl. Sch: G: $5,33. 
(2tu9 Homo alpinus tirolensis) 

terbaupt ber 0jl:raffc seigt betonte ©djeitclbeinböefcr.i ^ei ber oftifeben 
Kaffe ifl ber männli4)c ©cbäbel »om weiblichen taum unb öfters gar 
nid>t »erfdjieben. 

^ ©cbeitclbcinböcfcc jeigen ftd) bcutlicbcc beim finMiepen ©cbäbcl aller 
Kaffen unb verlieren fid> mit bem Kinbesaltec mepr ober weniger, ©ie peben 
fiep ab etwa an ber ©teile bes ©cpeitelbeins (t)gl. “Hbb. 3, ©. 28), wo biefes fiep 
naep pinten unb unten umwenbet. 
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IDcr ^cfi(^t9fcbnitt, 6cn man in 6er ®citenanfid;t gewinnt, iftftumpf. 
Die 0tirn ifl au(^ beim männlidjen (0efcbled)t eigenartig fteil, 6abei run6 
binaufgewöibt, un6 fd)on mehr glatter Kufftieg über 6en Kugen lägt bas 
Seblen ober bie febr geringe Kusbilbung ber Überaugenbögen unb bea 0tirn* 
nafenwulftee vermuten. Das Kuge liegt nat^ norn, oft eigenartig fla(^ ein* 
gebettet. Die Hafenwurjel ifl ^iemlid) tief angefe^t, 3iemli(^) fla(^. Die 
Hafe fpringt wenig nor, ifl meift leicht eingebogen, bin unb wieber gerabe, 
immer aber ftumpf unb über ber 0berIippe unfebarf aufgefe^t. Die Hafe 
i|l nerbältniemägig turs; bie oftifdK (unb oftbaltifcbe) Kaffe b^t unter ben 

^bb. 2J4. ^cucbgüct eines oftifd^en ©cpäöels Onbep $9,9) aus einem Weinbaus 
in iDisfentis (0dnx>ci3) 

(n«(b Crania Helvetica) 

europäifd>en Kaffen bie geringfte Hafenlänge (Hafenböbr). Die oftifebe 
Hafe seigt febod) feiten bie Breite ber oftbaltifcben Hafe unb feiten bie oft* 
baltifcbc Kufjlülpung ber Hafenlödjer. Die oftifebe Hafe ift pielmebr 3U* 
meift eine wenig aus bem (öefiebt erhobene, nicht eigentlich breitere Kurs* 
unb 0tumpfnafe. Die Hafe fd^liegt (0eitenanfi(bt) unten nicht wie bie 
norbifebe Hafe ungefähr wagred^t ober nur wenig nad; oben führenb ab, 
ihre untere Kbfcbluglinie führt nielmehr mehr ober weniger nad; norn auf* 
wärtö (Tlbb. Die Kiefer ftehen meift fajl fentreebt, oft auffällig 
gerabe gegeneinanber. Dae Kinn ift unau9gefprod)en, ftumpf gerunbet. 0o 
entfteht ein ^efiebtefebnitt, ben man unentfebieben nennen möchte. 0o* 
wohl hitr in ber 0eitenanfid;t wie non norn erhält man ben i^inbrucf, als 
ob bie (Sefiebtöformen in ben runben 0cbäbel hi^teingearbeitet worben wä* 
ren, währenb bei ben norher befproebenen Kaffen bie (öefid^teformen eher 
wie aue bem 0cbäbel httausfpringenb, wie hinauegetrieben ausfehen. 0ehr 
häufig finb innerhalb ber 0jlraffe (öefichter, bie in ber 0eitenanfid;t non 
ber fehr jleilen 0tirn bis 3u bem imausgefprocbenen Kinn, ba bie Hafe ficb 
fo wenig abhebt, gleicbfam eine gerabe ^inie bieten, bie nur bureb bie Ha* 
fenfpi^e — non einer 0pi^e möchte man allerbinge bei ber ftumpfen 
Sorm nicht reben — einmal unterbrod^en ober auegebogen wirb. 

3n ber X)orberanficht fällt bie Breite ber 0tirn nor allem auf unb bie 



abb, 2J$. tnarifnburg (tüffbprfußen) "abb. zjg. Sdjtweij. Äarl ©tauffersBern, JS67—jsgj 
Cßcringcr norb. u. binar. iCinfcblag. (©tlbftbilbnia) 

0jlif4) unö »octrtcgcnb oflifc^) 

abb. 2}6a,b. IDolfactj (»abcn). K:$6. <binterbaupt ftmaa ju fbart auegtbogrn 

2lbb. 2|7* Timt neuflabt (Bab. 0c^tx)ör3xx)alb) ?lbb.2|b. 2(nit Sonnborf (®ab,0cb«)ar3tpalb) 



2tbb. 220. JDrtaötii. 3. (ß. Älingner, Ulolcr. 
(Dftifd). (3tid)n.: Vogel ». V>ogelftein) 

2lbb. 22J. tuöTOigaburg (Württ.). 3. lUrntt 
I7t0—l$62. (Dftifd) 

Tlbb. 222 a, b. >• X^orwiegenö oflifdj, mit noröifcbem Cinfdjlag. A: bell, ©tirnneigung 
noröifcb. K: $6,60; G: 79,69. |$täbng 

"abb. 224. Hirol. 0(lifcb Tlbb. 223. rieuflabt (25ab. ©djtoarjtoalö). 
0flifcb mit leicbtem öinorifObein iCinfdjlag 



abb. Z27. üorarlbtrfl. 0fti|'d7 — mit iniur= 2lbb. 22$. 0ad)ftn. Üortüifflciiö ofltfc^ 
afwtifdjcm ^tiifd^lag i 

Tlbb. 229. Sübtirol. 0(tifd)jbin«rifdj '»bb. 230. JRrain. 0(tfrr.5ungar.5[ruppcti: 
fübrer im tt?tlt(ricg. ©(tifcfjsöinarifd) 

llbb. 226. Ätrlin. «S.Äitptrt. ®togrispb. }$}$ 
—J*99. üoru). oftifc^ — m. fälifct). i(:infd>lag ^ 

■abb. 22b. 2ttnd)tal (Saben). 0)lifd) 
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MS 

?lbb. 23|. Kitten (lirol). (Dflifd) ^bb. 232. Kcndjtal (@d>t»ar}tp<ilö). (Dftifd) 

^Ibb. 233. ©üfTelborf. £ufltn Kictjter, freif. 
'abfltoröneter. j$3»—jgob. üftifctjsnorbifd? 

?lbb. 234. Köln. Slum. j*o7—1$4*. IDcmotr. 
Sübrer. 0ftifdj mit norö. ob. fdlif^. £infd)la(t 

2lbb. 238. ittü^lenboc^tbal (Sc^xDarjtralb). 'Zlbb. 236.2(mt Heullabt (Sab. ©c^toarjToalb). Sorxn. 
0(tif^ oflifd) mit geringem norbife^em £infc^lag 
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cigentümli^) tuglige Bü6ung 6cr 0tirnfctten. Äuglig wölben fid) bie 
Btirnfeitcn 3um 04)äbcI6ad> hinauf, unb fuglig wenben fic fid; lint» unb 
rcd)t6 3U ben Beiten bes Äopfes. iXian fpridjt t^on ber eigentümlichen 
Kunbftirnigteit ber oftifchen Kaffe. €)ie Btirnwülfte fehlen ober finb nur 
fchwach auegebilbet, bie Augenbrauen finb runber hinaufgewölbt. IDie 0fts 
raffe h^^t eine uiel runbere, pielleicht auch perhaltnismagig weitere Augen* 
höhle; bei ihr i|l ber Abftanb ber Behöffnungen uoneinanber anfeheinenb 
größer; bie <o<^rnhautErümmung bes Augea fcheint geringer ju fein. IDie 
3o(hbogenbreite ber 0ftraffe ifl beträchtlich; t>or allem aber finb bie tlDan* 
genflächen ber 3od)beine ein wenig fchief nach unten unb außen geftellt. 
IDurch bie 3ochbeinbilbung ber 0ftraffe fe^t fich alfo bie Breite bee (Ober* 

7lbb. 237. VDciblidKi' ©häöcl oßifdKr AafYc aus ^Utenftfig (VDürtt. ©d^warjwalö). 
3nöcr etwa $7. 

(rCad) p. <bölötr, 2)citrag j. £tbnogr. v. Württemberg, j$e$) 

gefichtö unuerminbert fort in bie Breite bes iTlittelgefichts. 0em breiten 
(öefidJt entfprechen in breiter Kunbung gebaute Kiefer, in benen bie S^hnc 
mit größeren ^wifd)cnräumen ftehen tönnen. cTatfächlid; finb nach Köfe^ 
bie 5<^hi«tEranEungen, bie vielfach burd? enges o^fammenftehen ber B^hnc 
heruorgerufen werben, bei ben breiteften (öefichtern nur hdlb fo sahireich 
wie bei ben fchmälften. i^ine Karte ber oahnertrantungen auf fransöfifchem 
(öebiet seigt <3^ufigEeit folcher sSrtrantungen in ben ^anbesteilen, bie am 
ftärtften norbraffifch befiebelt finb.^ Das breite (ßeficht ber 0ßraffe runbet 
fich nad? unten su ab in ben siemlich breiten unb im Perhältnie 3U feiner 
Breite turnen Unterüefer. Bei ber 0ßraffe fcheint Aufbiß ber ^ähne l^äm 
figer su fein als bei ben anberen europäischen Kaffen, bei benen faft immer 
ilberbiß auftritt. iDie oftifche Hafe ift immer niebrig gebaut. Belbft wenn 
fie verhältnismäßig fchmal ifl, ift fie nicht eigentlich Elar vom öefid^t ab* 
gefegt. IDas breite unausgefprochene Kinn hebt fich taum ober gar nicht 
als ein befonberer Beftanbteil ber (öefichtsbilbung ab. 

Eigenartig flächig bieten fich duch in ber X)orberanficht bie ÜDan* 
genteile unterhalb ber Augen lints unb red^ts ber Hafe. £)ie (öefichter ber 

^ Köfc, Bcitcäse juc cucopäifchcn Kaffenfoefepung, Archiv f» Kaffen* u. 
©cfellfchaftsbiologic Bö. 2 u. 3, 1905/06. 

^ Dgl. auch Bulletin de la Soeiöte d’Anthropologie de Paris, Bb. I, 
1867, ©. 392. 
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bcfdjriebcnen fct)malgcfict)tigcn 2^affcn finb gegen bie fenfrechte (öefichte* 
mitte hin Pon ben U>angenfeiten htr abgefchrägt; biea i|l bei ber oflif^en 
(unb oftbaltifchen) 2<affe nicht ber Sali, xom txjieber ben flarren i^inbruct 
bes (0efi(hte0 »erflärtt. £)ie breite Äinnrunbung trägt basu bei, ba§ oflifche 
(Öefi4>ter oft gerabeju quabratifch 3u umfehreiben finb. 

IDie ICPeichteile: @ie bienen bei ber (Dftraffe vielfach 3ur !öehauptung 
ober gar X)erftärtung einer ftumpfen unb breiten (öefichteform. tDie @.5B 
er\x)ähnt tourbe, ifb bem 2lnatomen <^ente am oftifchen 0chäbel bie :öe* 
beefung minber ftraff unb minber mager erfchienen, mehr su „Sülle unb 
tX>ei(hhtit" neigenb. IDicfere i^autbebeefung erfcheint am Äopf bes oftifchen 
fflenfchen r>or allem auf Hafenwursel unb Hafenrüefen; oft ift auch «uf 
bem tDangenbein Sett aufgelagert, fo ba§ in äu§cr|len Sollen in ber Beiten* 
anficht bie ^aut unterhalb bee Unterlibs toie gepolflert auefieht ober fo, 
bag, nur wenig fchief von hinten betrachtet, biefee S^Hpolfter auf bem 
SadenEnochen bie Hafe überfchneibet. Tlud; in ber ^aut über ben klugen, 
in unb über bem 0berlib, ift öfters Sett eingelagert, fo bag bie ^aut her* 
unterfaeft. Hach meiner Beobachtung treten biefe Setteinlagerungen febo^ 
bei IVinbern häufiger unb flärEer auf als bei i6rwathfenen. Bie fcheinen 
alfo mit bem Filter mehr ober weniger 311 fchwinben. Bei oftifchen Itinbern 
finb fie um bae Tluge herum bisweilen fo ftarE, baß man auf ben erften 
BlicE an eine ^efchwulft benEen möchte. <5^nfig wirEen oftifche ^ugen wie 
Derquollen. Bie wirEen Eieiner, weil bie ilibfpalte Eür3er ift unb bie üib* 
Öffnung nicht fo hoch wie bei ben anberen europäifchen Kaffen. Hach 
außen 311 3ieht fich bie Hiböffnung ein wenig aufwärts, woburch bann 
manchmal ber ^lusbrucf leicht fchiefftehenber klugen entfteht. 0as untere 
Tlugenlib bilbet eine geftrecJtere, minber nach unten gefchweifte iinie. fitan 
erhält manchmal ben i^inbrucE, als ob bas Unterlib im Verhältnis 3ur ilib* 
bilbung ber fchmalgefichtigen europäifchen Kaffen etwas 3u flraff ge3ogen 
wäre. 

IDie ICDeichteile ber Hafe finb fo aufgelagert, baß fie einen minber fchar* 
fen, manchmal einen nerwifchten Übergang ber Hafe in ihre Umgebung 
bilben. IDie Hafenfpi^e ift ftumpf abgerunbet. IDie Hafenflügel liegen fla* 
eher auf ber 0berIippe als bei ben norher gefchilberten Kaffen, bie ilängs* 
richtungen ber Hafenlöchcr, bei 3urücEgelegtem Kopf betrachtet, bilben einen 
ftumpferen tX)inEeI gegeneinanber. 

Kenn3eichnenb für bie 0ftraffe gegenüber ben anberen europäifchen Kaf* 
fen — ausgenommen ber oflbaltifchen unb ber fpäter 3u erwähnenben fube* 
tifchen Kaffe — ift bie breitere Hafenmunbrinne, bie meiftens auch t>cr* 
wifchter ge3eichnet ift. Über Befonberheiten ber ilippenwulfiung liegen für 
bie 0ftraffe Eaum Beobachtungen nor. <5. pöch fchreibt ber oftifchen unb 
ber oftbaltifchen Kaffe breite 0hren mit angewachfenen, bis in bie UDan* 
genhaut hincinge3ogenen Läppchen 3U, ferner eine lange gerabe 0berIippe.i 

0ftifchc (öefichter, bie nollwangig finb, neigen 3U einer 2lrt hängenber 
tX>angenfülle. IDie tPangen finb bann in ihrem unteren lEeil, bem Unter* 
Eiefer entlang, am pollften, fo baß fie oft wie nach unten hängenb unb fo* 

^ Pöch, Beiträge jur Anthropologie ber uErainifepen Wolppnier, Ülit- 
teilungen ber Antprop. (Befellfcp. VOien, 1926, 



?lbb. 25«. Krcie llatiielau (@d?ltfun). V>orTP. 2tbb. 259- ©llprtußen. (Dorfabrtn jum JLeil 
oitifd) — mit fälifdjfin £infd)lag i au0 @al3burg.) V»ort»iegcnb oftifcf) 

Tlbb. 240. IVitn. ^orffQfy, Iruppenfübrer. ?lbb. 24}. ^ftlin. 0. (ßoriQ, 0pcrnfänger. 
Dort», ofbifcb mit öinarifcbem «infdjlag }«72—1929. V>ort»ifgenb oilifdj 

2lbb. 242. @cb(»pp«cbtal (0(bt»arjt»alö). '2tbb. 243. ©bcrfimonetralb (0cbt»nrjt»alö). 
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gar übcr|)ängcn6 auefeben, öae :örcitc bce (öefiebts noch »erflärfenö unö 
im HItcr bet Hacblaffen 6er (öewebeftraffbeit ba& ^efiebt (nach allgemeine* 
ren abenblänbifcben Hnfebauungen) Derbägiicbenb. IDie oftifebe 2^affe neigt 
SU jOoppeltinn. 

IDie ©ie oftifebe ^aut febeint bicter, fcbxxjerer ju fein, ale 6ie 6er 

Ttbb. 246. IDreeöfn. 0flifd) — mit innerafia» 2lbb. 24b. Vater: Htumart. Ututter: Bdjle» 
tifdjem unö norbifdjem ^infdjlao i ficn, bod) böbmifdj, ^Ibftammung. A: braun, 

H : fd»tt)ar3braun. Vorxpiegcnb oftifdj 

anberen europäiftben Haffen — fie febeint biefer su fein; ob fie eo ift, muß 
erfl feftgcftellt xverben. jcbenfalls gewinnt man ben i^inbruct einer minber 
belebten unb minber burcbbluteten <)aut. 5um Unterfebieb von ber ^^aut ber 
anberen 2iaffen fiebt oftifebe i^aut oft wie abgeftorben aus, auch in ber 3u* 
genb. Sie ift wie bie ber tPeftraffe bunfler alö bie ber Horbraffe, ber S<^t‘be 
nach aber mehr ins (öeIbbräunUd;e, wenn nicht ine Gelbliche fpielenb. 
©elbft wenn fie siemlicb bell ift, fehlt ihr boeb gans bae rötliche IDureb* 
febeinen bee Blutes, titan bcit immer bae Gefühl — unb felbft gegenüber 



abb. 247. lidjtental b. IVitn. S* Scl^iibcrt, Tlbb. 24s. Sürf^ Sd^warjcnbcrg, 
lonftQer. j797—}S2S. (Dflifc^Jiiorbifd? 1771—j$29, «^ecrfübrtr. V>orT»ieflcnö o(lifd) 

mit öinarifdKm tinb norbifd)ciii iCinfdilafl 

'2tbb. 249a,b. 25reelau. VortDicgciiö oftifd) — mit oftbaltifdjcm Äinfdjlag# (A: trübblaugrau) 

Tlbb. 280 a,b, jRreia iitgniQ (©c^ltHtn). üorTDicgenö oflifdj mit noröifdjcm £infdjlag 
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6cr buntlcn ^aut 6cr XPcftraffe —, bas Blut Eönnc in 6cr oftifct)en <^aut 
ni(^>t fo weit nad; äugen bringen; ba^)er 6er iginbrud bee Ttbgeftorbenen. 
©ommerfproffen fd)einen bei biefer <^aut nid)t Por^uEommen, xx>o^)l aber 
Eann fie bei ©onnenbeflrablung siemlic^ bunEeln, i'eboc^ anfd)einenb nic^t 
fo ftarE wie bei ber binarifd>en unb weftifeben ^affe. 3m 2tlter neigt bie 
<o«ut im (öefiebt febr ju ^^unjelbilbung, fo febr, bag bie Kungeln unb Sal* 
ten oft faft ebenfo flarE fpreeben wie bie einzelnen, bureb ben Änoebenbau 
bebingten 5üge bee (öefiebts. 

iDae <^aar: iDie Äörperbebaarung, por allem auf Brujl unb öliebs 
magen, febeint bei ber 0ftraffe etwas ftärEer ju fein als bei ber norbifeben 

7lbb. Z6}. Kencbtal (Baben). Dorwiegenb oftifd) 

Kaffe (5?). IDos ^auptbaar febeint ebenfo reicblicb ju fein, aber nicht fo 
lang werben ju Eönnen. IDer Bartwuebe ifl geringer als bei ber norbifeben 
Kaffe, oft fogar febr bünn. iDas ifl im IDuribfcbnitt wabrfebeinli(b 
mehr Ereisrunb, febenfalls bider. 3nt ©cbtoarswalb unb in (öraubünben 
fanb 0(beffelt^ IDidbaarigEeit porwiegenb unb »on biefen (öebieten ifl 
fenes febon porwiegenb oftifcb befiebelt, biefes lägt einen ftärEeren oftifeben 
i^infcblag ertennen. Bern CÖefpinfl na(^ ift bas oftifebe b^rt ober 
ftraff, wenn auch nicht fo flraff wie etwa bei innerafiatifeben BölEern. 
£s legt fieb nid>t fo leiebt ber Kopfform an, lägt fieb niebt fo anliegenb 
3um Scheitel legen unb glattlegen. Seine Sarbe ift braun ober febwarj. 
0b bas bin unb wieber ju beobaebtenbe eigenartig blaufcbwarje <?)aar auch 
noch ber 0ftraffe sugewiefen werben barf, febeint mir fraglich. 3d> »’cr« 

^ ©cbeffclt, Kaffcnanatomifcbc Unterfuebungen uon europäifeben ^aa« 
tren, Krcb. f. Kntbr* xfolgc Bb. ^2, 1915. 



7lbb. 262. ^lugeburg. Simon (Sriintn, 
fliiiter, jbji—fttg, üorxoitgtnb oflifdj 

Jlbb. 264. IVfolau. «^ofmann v, «^ofmannaj 
wolönu, IDicbter. j6|7—J679. t)orTr»itfleiiö 

oftifd). (Stidj: j^iliaii) 

?lbb. 266. Äurfürfl 2iugufl oon Sac^ftn, 
J626—J6«6. V)ort». oftifd) mit norbifdjem €in» 

fdflag. (Otm.: iutae (Cranadj) 

<0. S Ä. (öüntbtr, E'tfd). Xaffcntuiibt 

?lbb. 263. Sdjtoabtn. (ßtiftlidjfr. (Stid): 
Äilian.) Dortoitgenö oftifd) 

Tlbb. 266. igglingcn. Job. St- 2)ed)tiu0, 
Itürgcrmcifter, 11669. (Stiel): Hilinn.) 
Dort», oftifd) mit öinorifdbem «einfd)log 

7lbb.267. Cölogau. tlnörtae (ßrypbiue (©reif), 
iDid)ter. jejb—1664. tJorTPicgcnö oftifd) 

9 
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mute, ba§ blaufc^warsee i^aar auf emen iStnf4)Iag mncraftattfd)cr 
(ober au(^ fubetifd>er?) 2^affc btntueift. C^urd; fein (öefpinft (^art unö 
6i(f) tfl bas ^aav 6er oftifd>en 2^affe tro^ 6er gleichen 6untlen 
uon 6em 6er XPeftraffe genau 311 fd)ei6en. 

?lbb. 26Sa,b. Utrainc. K: 35,7}, G; $0,29 

IDie 2(ugenfärbe: £)ie Binbel^aut ift gelblid; getont, 6ie 2\egenbogens 
baut tjl braun. lDod> ifb baa ^raun in utelen S^^en tälter alo bas ^raun 
vDcftifcber Ttugen; bas Bamtige, XParme n)eftifd>er Gingen fehlt meiftena. 
IDer Ttugenauabrud 6er 0ftraffe ifl burc^ bie flac^>ere, uielfad; unEIare 

^bb. 269. Ulartgräflcrin (@üöl. 2Jai>cn) 
UortDicgciiö oflifd) 

bettung foxoie burd; bie engere unb niebrigere 
^iböffnung tro^ gleicher Tlugenfarbe uon 
bem ber XPeftraffe febr uerfchieben. IDort ift 
er beiter; bicr eher mürrifd); bort ift er muns 
ter beobad^tenb, bitr cber abgefd>Ioffen bumpf 
unb felbfX bei tlügerem Tluabrud nie eigent* 
lid> frifeb. 

3nnerbalb ber ofXifcben 2^affe fcheint auf 
beutfd^em Bprad)gebiet in Bd^lefien unb 
Deutfd)böbmen, außerhalb iDeutfchlanba in 
Polen, im tfd^echifchen Böhmen unb in ber 
Ufraine, ein gegenüber ber uorftehenben 
Bd^ilberung etxoaa abgetoanbelter Bchlag 
aufsutreten, ber getennseid^net fd^eint burch 
eine ettoaa weiter unb höh^r gebilbete iibs 
Öffnung ber klugen, vielleicht eine etxvaa ftär* 
Eer hcft^ortretenbe Hafe unb einen etwaa be* 

ftimmteren öefid^taauabruef (Tlbb. 246, 25$). Ber fchlefifche Bichter Bpi^ 
mag eine Beimifchung biefea Bchlagea gehabt hdben, beutlicher erfcheint er 
bei ben fchlefifchen Bichtern (öryphiua (2tbb. 257) unb i^ofmann von <5of? 
mannaxvalbau (2lbb. 254). 



9* leiblichen tT^erfmale 6er oftbaltifchen 
(helbojtifchen) Kafle 

jTNic (öcftalt: 3n 6cn ICDudjet^crl^ältniffcn ftimmt öie oftbaItifd>c Kaffe 
mit öcr oftifc^)cn ungefähr überein. IDod? macht ber Körperbau ber 

oftbaItif4)cn Kaffe einen träftigeren sginbruct. s^s b^nbelt fic^ um berb« 
tno4)ige, träftigsüur^gewac^jfene iTtenfd>en. Beim ttlann fällt bie gro§c 
©d)ulterbreite auf. sSine getniffe (Grobheit bee (ölieberbaue tennjeichnet 
beibe (0efd>led:>ter ber oflbaltifc^en Kaffe, nteifl h<tnbelt ee fich au(^) um 
muetelftarEe ntenf(^)en. Ünterfe^t, breit, ftart, grob — fold;e tPörter fiel* 
len fid) ein sur Kennzeichnung ber oftbaltifdjen ^eflalt. IDie Körperhöhe 
ift xr)ahrf(i)cinli(^) etxoas größer als bei ber oftif(^)en Kaffe, ©o^) toirb fie 
beim Utanne taum mehr alo 1,64 m betragen. 0o gehört bie of^baltifdhe 
Kaffe zu bem gleichen „Brac^ytypue" Diolae ober „pytnif(t>en ILypue" 
Kretfehmers unb hßt Beziehungen zum Typus digestivus bes 
Zofen 0igaub. tltan tönnte au(^> fie als niebrigsbreit bezeichnen (ugl. 
0. II3). 3n ber Körperfülle toirb fie ber oftif(l>en Kaffe am nä^jften ftehen 
(ugl. 0. II6). 

IDae (örobe unb (öebrungene eignet allen i6inzelheiten bes Körpere: 
bem breiten turzen v^ale, ben turzen <o^uben unb Ringern, ben furzen biefen 
ÜDaben, uon benen aus xoie bei ber oftif(t>en Kaffe eine Umrißlinie mit 
nur geringer i6infdmürung auf ben inneren Sußfnöi^el unb ohne £in* 
fchnürung auf ben äußeren Sußtnöchel hiuabläuft (ugl. 0. ||4). Befonbere 
trägt zum £inbrud bee öebrungenen ber uerhältniemäßig fchxuere unb 
große Kopf bei. — iDie ojlbaltif(h>e Kaffe fcheint fpätreif zu fein. Bei 
0(^äbeln uon |$—20jährigen fanb Ke^iue bie (öefchled^temertmale noch 
taum ober nur gering ausgebilbet. 3ebo(h) f(^>eint für bie oftbaltifche Kaffe 
ein frühes Kltcrn bezeii^nenb zu fein.i 

Ber 0(^äbel: Ber im Berglei^) zur Körperhöhe befonbers groß unb 
fchwer toirfenbe 0(^)äbel bietet ni4>t bie abgerunbeten formen toie ber 
oftif(^>e 0chäbel.2 ^war muß auch er als furzfchöbligsbreitgefichtig be* 
zeichnet tuerben, aber im einzelnen ift er jetoeils gröber, tnochiger, fchwerer 
unb uor allem tantiger gebaut als ber oftifche unb zeigt mehr lODülfte unb 
<^öder. Kennzeichnenb ift für bie oftbaltifche Kaffe aber uor allem ber ge* 
genüber bem (Sehirnteil fo maffige, große (öefidhtsteil bes 0chäbels. Ber 
0chäbelinbep ift tuohl etwas niebriger als ber bes oftifchen 0d)äbels, ber 
oftbaltifche 0chäbel ift alfo (wie anfeheinenb ber innerafiatifche) minber 
furz. ^Lro^ großer Breite (uon euryon zu euryon) wirb ber 3ubep ba* 
burch niebriger, baß ber oftbaltifche ©d^äbel etwas mehr über ben Haden 

^ Barauf mag aud) hinwetfen, 6aß bic tjoemiegenb oßbaltifchcn ober hoch 
ßarf oßbaltifd> untcrmifchtcn (Broßruffen öfters fepon 40jährigc JITänncc als 
alt bezeichnen. 

^ 3<h folge in ber ^auptfachc ber ©chilberung t)on <5. KeQius, Finska 
Kranier, 1878. 



6Mwijä?j 

©rtbaltifci? oi»cr uorwicgenö oftbaltifcl? 
(rfad) 2^eQiu8, Finska Kranier) 

?lbb. a, b, 0ftbaltifd) ober »ortüicncnö oflbaltifd) 
(riacb ^ufd>, De craniis Estonum 1858) 
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Jlbb.iöz. norbirdKr mann ?lbb. 263. OflbaltifdKr mann 
(Hacb <unöborgj<inttfr9, The Racial Characters of the Swedish Nation, jgjö) 
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l)inau8 gewölbt ift als ber oftifc^c. IDer oftbaItif(^>c 0d)ä6cl 3cigt eine 
breite @tirn, 6ie beutUdjere 0tirn^ö(fer ^at. iDie Breite fd>eint vot allem 
im oberen 0tirnteil ausgeprägt 3u fein, in bem ILeil bes Stirnbeins, bas 
Dor ber lUansnal^t (ber Habt jwifdjen Stirnbein unb Sd^eitelbeinen) 
liegt. JDer Stirnnafenwulft (glabella) ift beutlid) ausgebilbet. ^ängs ber 
Pfeilnabt (ber Habt 3wifcben ben Sd>citcll’cmen) läuft anfd>einenb beim 
männlidjen (0efd)led)t öfters ein Eieiner XPulfE, beim weiblichen eine fd>male 
2^inne. 3n ber Scbeitelanficht seigen fich bie 3ocbbögen mehr als bei ber 
oftifchen 2iaffe (febod) Eaum fo ftarE wie bei ber innerafiatifeben Kaffe). 

IDie Seitenanficht eines oftbaltifdjtn Kopfes seigt bie Jl^affigEeit bes 
(öeficbtsteils, befonbers bes UnterEiefers, bie aud) beim weiblichen (£>e* 
fd?le(ht Eaum gemilbert erfcheint. Bas ^efiebt i|E böb^r gebaut als bas 
oftifebe, pielleicbt befonbers besbalb, weil bie Kiefer im (öebiet ber 
fädjer befonbers b^d) finb, tro^bem ift ber (öefichtsinbep niebrig, ba ja 
auch bie 3o(hbogenbreite beträ^tlich ift. Ber UnterEieferwinEel ift an« 
fcheinenb mehr als bei anberen Kaffen bem rechten tPinEel genähert. Bie 
Stirn ift nicht fo glatt unb runb jurüdgewölbt wie bei ber oftifd)en Kaffe, 
fonbern mehr surücEgeneigt, boeb im allgemeinen nicht fo weit wie bei ber 
norbifeben Kaffe. Stirnnafenwulfb unb StirnböcEer erfebeinen bei näherem 
^ufeben. Bie Hafenwurjel liegt flach, anfebeinenb flacher als bei ber ofti« 
fchen Kaffe. Boeb btbt ficb bie oftbaltifcbe Hafe im mittleren unb unteren 
cLeil gelegentlich b^htf t?om öeficht ab. Ber HafenrücEen ift eingebogen, 
befonbers babureb, baß ficb ^ic Hafe im unteren Brittel aufftülpt unb 
mit einer nach »orn oben fübrenben nafenfd>eibewanb unten enbet. (So« 
wohl in biefer Seiten« wie in ber Dorberanfiebt seigt ficb bie oftbaltifdje 
Hafe als bie „bßßli<hfEt" unter ben Hafenformen ber europäifchen Kaffen.) 
Bas Kuge liegt jiemlich flach unb nach t>orn eingebettet. Bie Kiefer« 
ftellung seigt, beutlicher beim weiblichen (öefchlecht, eine Heigung 3u fttit« 
telEiefrigEeit: bie Kiefer finb nicht gegeneinanber gerichtet wie bei ben an« 
beren europäifchen Kaffen, fonbern leicht nach r>orn (ein i^HerEmal, weldJes 
bie ofbbaltifchc Kaffe an bie innerafiatifdje Kaffe enger anfchließt als an bie 
ofEifebe). Bas Kinn ift surüdliegenb unb meift noch weniger ausgefpro« 
d;en als bei ber ofEifchen Kaffe. Ber grobe Bau bes maffigen Unter« 
Eiefers fällt befonbers auf. Ulan Eann oft r>on ber Stirn bis 3um Kinn 
(wie bei ber ofEifchen Kaffe) eine ^inie sieben, t)on ber aus bann nur bie 
Hafenfpi^e weiter nach v?orn fEebt. Bas <5tr>terbaupt ijE wenig über ben 
riacEen bmaus gewölbt. 

Bie t)orberanfid)t seigt wieber bie (Srobbeit ber 5üge. (Gegenüber 
ben anbern europäifchen Kaffen fällt in ber X)orberanficht wohl sunächft 
ber maffige, breite UnterEiefer auf unb bie „b^ßli^ht" Hafe. Bie Stirn, 
fich flächiger barbietenb als bei ber ofEifeben Kaffe, seigt eine beträd)tliche 
Breite. Bie Augenbrauen finb wenig bochgewölbt, bie Augen liegen flach 
im (öeficht. Auffallenb — aber anfeheinenb mehr beim weiblidjen (öe« 
fchled^t — ijE ber »erbältnismäßig große Abftanb swifchen ben inneren 
AugenwinEeln. cDfters liegt bas oftbaltifcbe Auge mit feinen XX)eid?teilen 
fo eingebettet, baß bie inneren AugenwinEel nicht (wie bei ben anberen 
Kaffen Europas) sugleich annäbernb an ber Stelle liegen, wo bie ^aut« 
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bcflciöung 6cr nafcnwur$cl fict) gegen öen Hafenrüden t)mauf wenbet, 
fonbern in einer sSbene liegen, 6ie fic^ »om inneren Tlugenwintel nocl> um 
z—3 mm bi0 $u 6em Punft neben ber nafentr)ur3el erftredt, xoo fiel) öie 
<oaut 3um Hafenrücten l)ebt (^Ibb. 264). ^wifd^en biefein tiefften PunEt 
neben ber Hafenwurjel unb bem inneren TtugenminEel ift alfo bei näherem 
<oinfehen eine ebene wahrnehmbar. SDie Hafe 3eigt im allgemeinen 
eine 3iemlid) breite, in felteneren S^den eine fd)mälere, hoch immer flach 
liegenbe nafenwur3el, führt bann 3iemli(h breit nac^ unten unb wirb im 
unteren IDrittel fo breit, baß wir nad? abenblänbifchen ©d^önheitebegrifs 
fen bie oftbaltifd>e Hafe als befonbers „h^ßlid)" empfinben. Utit 3iemlich 
breiter iod>fläd)e fi^t bie Hafe über ber 0berlippe fo auf, baß bie Hafen* 
löd;er in ihren ^Längsrichtungen einen ftumpfen XDinEel gegeneinanber bil* 
ben. 3m (öebiet ber Hafenflügel wirb bie oftbaltifdje Hafe aud; fleif4)iger 
al0 bie (nid)t eigentlich breite, fonbern mehr ftumpfe) oftifche Hafe. iDie 
oftbaltifche Hafe hebt fich einerfeite gelegentlich h^l;>c»^ «l^ «I0 bie oftif^je, 
legt fich eiber anbererfeita im (öebiet ber Hafenflügel breiter über bie 0bers 
lippe, fid> 3ugleid; gegen t?orn oben ftülpenb. 0o 3eigt bie oftbaltifche 
Hafe in t>orberanfid)t mehr x?on ben Hafenlöc^ern als bie Hafen ber an* 
beren europäifd)en Kaffen mit Ausnahme ber fubetifd>en. 

Bk 3od)beine finb maffiger als bei ben anberen Kaffen unb 3eigen leidet 
nad) außen unten geneigte H;)angenfläd;en. @ie wirten baher vielmehr be* 
tont als bei ben anberen Kaffen i^uropas. IDurch bie beträ(t)tli4>e 3oc^* 
bogenbreite wirb bas oftbaltifche (öeficht 3U einetn Löreitgefid;t wie bas 
oftifche, obwohl es höher <tlö biefes gebaut ift. iDer (Sefichtsinbep mag 
etwas höher fein als ber oftifche, burd^fchnittlich etwa $5. Kuch in ber 
V)orberanfid;t 3eigt fich oft ein leichtes X)orftehen ber Kiefer ((0. Ke^ius: 
„eüie ^Inbeutung uon Prognathie")- 5:L)ie Breite bes oftbaltifd^en (öefichtes 
fe^t fid) fort in ben maffigen unb breiten UnterEiefer. Btt UnterEiefer ift 
verhältnismäßig Eur3 unb babei hoch gebaut, unterfcheibet fich «Ifo beutlich 
vom UnterEiefer ber bisher befchriebenen Kaffen )6uropas. sSigentümlich 
i|l bie X)orberanficht bes oftbaltifchen (öefichts, baß man etwa in <oöhe ber 
Utunbfpalte eine wagrechte link 3iehen Eönnte, bie gerabe auf bie Unter* 
EieferwinEel trifft. IDie UnterEieferwinEel heben fid) in t)orberanfid?t beut* 
lid) ab, unb ber (Sefid)t0teil unter biefer ICDagrechtcn würbe ein OreiecJ 
bilben, beffen nad) unten führenbe ©eiten fich m fehr ftumpfem tPinEel 
im tiefften PunEte bes Kinns (gnathion) fchneiben. 

©ie VPeid)teile bes oftbaltifchen (öefichts geben biefem nicht bieKun* 
bung ber formen, bie beim oftifchen (öeficht auffällt, ©ie erfcheinen ftraf* 
fer, verhüllen minbeftens bie grobe KnochigEeit bes oftbaltifchen ©chäbels 
nicht. IDie Breite bes (öefidks im (Gebiete ber tHangen beruht nicht auf 
ftärEeren Sctteinlagerungen, fonbern auf ber Breite bes UnterEiefers, beffen 
auffteigenben Tlft man als befonbers grob vermuten möchte, fo baß er bie 
feitlid;en lOOangenteile nach außen brängt. Bie Hafenlippenfalten f^d>einen 
öfters 3iemli(h ausgeprägt 311 fein, unb befonbers beim weiblid;en (0e* 
fchledk 3eigt fich in 'Oorberanficht häufig eine ^inie, welche ungefähr in 
Sorm eines an ber ©pi^e mehr abgerunbeten gotifchen Bogens vom einen 
tUunbwinEel aufflcigenb über ben breiten Hafenrüefen 3um anberen Utunb* 



"Zlbb. Jö4a,b. 0d?T»tbni. 0(lbaltif(^ 

2lbb. 268. Danjig, @d?id?au, |SJ4—1*96, 
grünbcr ötr lÖerft. 0flb«ltif(f)5norbifcl) 

2lbb. 266. Poninitrn. ©(^baltifci) mit nots 
bifditni teinfd)lag 

"abb. 267a,b. S>nnlanb. DortDitgtnb oftbaltifdi 





app. 272. iiiapren. ruane oon ebnersEfcpenbad), 
Oeb. Gräfin IDuböty. j»30—J9J6. (Dftbaltif* 

■Jlbb. 273. HtusJ^uppin. Ä.S.@d)«ntcl, l^aunitifltr, 
J7SJ—J*4|. 0ftbflltifdj mit norbifctjcm tinfcblag 

^Ibb. 276. iDreeöen. v. leyfcr, titalcr, gtb. J793. 
0flbiiltifclj5nortiifcl? 

Jlbb. 274. 0d)IC8Tt>ig. ».©eecft, (Sentralobtrfl, 
fleb.jsoö. noröifd)=o(lbaltifd> 
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wintcl abwärte führt. JDicfcr mehr ober minber bcutlichc ^ogen teilt auf 
ber Hafe ben fleifd)igeren ieil im (öebiet ber Hafenflügel ab. IDie tttunb* 
fpalte f(^)eint eher breiter ju fein als bei ben anberen Waffen i^uropas mit 
^uanabme ber fälifchen. 3brc sSigenbeiten, fotoie ^Eigenheiten bes 0hre8 

ber oftbaltifchen Kaffe, finb fchon 0.J24 (nach Pöch) angeführt worben. 
JDie "klugen wirten tlein, weil fie in »erhältniemägig turnen unb niebs 

rigen ^ibfpalten liegen. IDie iibfpalte verläuft nach äugen 3« ein wenig 
aufwärts, unb jwar mehr als bas gelegentlich bei ber oftifchen Kaffe su 
beobachten ifl. €s entgeht ber ^inbruef fchiefgehenber klugen unb manch* 
mal wirten bie Uibfpalten f^on siemlich „mongolifch"- 

7lbb. zjti. Kerlin. (ö. ©trefemann, 
:Ceicb9ininiftcr, j$7$—{929. Oorteitgenö oft» 
baltifdj mit Itidjtem oftifdjem unö norötfcbtm 

£infcblöQ 

?lbb. 277. ILapiau, 0gprcugcn. 
Sonie (Corinth, —19^6; 

Äunftmaltr. (Dftboltifcbmoröifcb 

Oie i^aut: Oie ogbaltifche Kaffe ig hellhßntig, aber nicht rofigshell 
(burch Ourchfehimmern bes Blutes), fonbern ohne ben rötlichen @chim* 
mer ber norbifchen <)aut, eher mit einem grauen Unterton. Oas 
^euchtenbe fehlt ber ogbaltifchen hellen <^aut. Oer graue Unterton tann 
fich fo geigern, bag bie f^aut manchmal fchon buntler erfcheint als eine 
i^aut, bie man noch als „hell" bejeichnen tann. Öfters mag bie ^aut 
„olwengrau" ((0. Ke^ius) erfcheinen. 3n ©onnenbegrahlung fcheint bie 
^aut ber ogbaltifchen Kaffe nur wenig 3U buntein. 

Oas i^aar: Über ©chwäche ober ©tärte ber Körperbehaarung liegen 
feine Unterfuchungen vot. Oas ^^aupthaar ig iyavt, ja graff. Oer S^^rl^e 
nach ig es hell unb tann als „blonb" beseichnet werben. Ooch ig (auch ab* 
gefchen vom <5<^argefping) bas oftbaltifche Blonbhaar — wenn auch Übers 
gänge »ortommen — im allgemeinen r>om norbifchen Blonbhaar 3U fchei* 
ben: bem norbifchen <5<^ar ig meigens ein golbener bis rötlicher Unterton 
eigen. 0b es licht*, ob buntelblonb ig, es lägt fich meig benten als hellerer 
ober buntlerer (0rab eines (öolbtons mit rötlichem Bchimmer. 0o lägt 
es fich einorbnen pon einem 0ilbergolbton bis 311 einem fatten (öolbrot unb 
noch bis 3U einigen tieferen cTönen, bie bann als buntelblonb 311 be3eichnen 
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finb. JOae ojlbaItif(i)c ^aat binßcgen einen grauen Unterton, 6er 
mel?r o6er min6er auegefprod^en fein tann. 169 läßt fic^) einor6nen von 
einem mit grauem 0d)immer bie 3U einem metjr ober minber 
buntlen 2lf(^blonb,i fe nac^bem ber graue Unterton fcbtoäc^er .ober jlärter 
burd)bringt. XDül man tur^e unb perallgemeinernbe Bejei^nungen xx)ä^* 

"Jlbb. 2$4. Slanbtrn. £in Sctjrcibmfiftfr. ?lbb. 2SB. nifbtrlanbe. .öernbarö v. (Drley. 
j. ^dlftt bc8 JB. 3abrb. Donpitfltnö o(t» (Ö5eni.: iDürer.) üflbaltifdj mit noröifdjem 

bflltifd). ((Stm.: 3an oan €vd) £infd)Iög (Untertieftr, Haft) 

21bb. 2$6. Pommtrn. Pormoiegenb oflböltifd) 2lbb. 2*7. ©ac^fen. üftbalttfdj mit fuöe» 
(mit geringem fälifc^em Jfinfdjlog^) H: blonb; A: grau tif^em ober o(lifd>em £infd)lag 

len, fo tonnte man bie norbifebe 2^affe golbblonb, bie oftbaltifcbe afcbblonb 
nennen.2 '2im näcbften fteben einanber bie beiben bellen Haarfarben im Äin® 
beealtcr, xx)o fie einanber in einem tjoeißgelben Slacbston begegnen tonnen. 

^ J)ic d^tfebetfebe ^aacfacbcntafcl trennt auch bie graue unb bie rötlicbe 
Treibe ber bellen ^aare »onetnanber. 

^ Unterfuebungen »on *S* Pöcbe Bunat unb ©obolema laffen bie Qln« 
nabme 311, baß es fid) beim oßbaltifcb’bellen ^aar um ein ebemifeb anbers 3U« 
fammengefegteö, fid) fpehropbotometrifd;) anbers üerbaltenbes Blonb bembelt 
ab beim norbifcbblonben (»gl. Pöcb, Beiträge 3ur 2lntbrop. ber 
uFrainifd)en VDolbvnier, UTitteilungen b. ^ntbrop. (Befelifcbaft VOien, 1926). 





2iugcnaus&cu(f H3 

IDcr Bartxüuc^ö bes Utanncs ifl 6ünn, XDcnn aud; 6ic cm^clncn Bart? 
l>aarc sicmlid) lang xoeröcn Eönncn. Bic Bartl^aarc fin6 ftraff. Bcr Bart 
crfd)cint mcift t)cUgraugclb bis rötU(^. 0cl)r oft $ctgt ficb audb (wie beim 
Äopfbaar) ein Sarbton, ben i4> gelcgcntlid) als bc3ci(^s 
nen börtc. IDic Ttugenbraum finb bünn unb btH. 

©le Ttugenfarbe: ©ic oftbaltif(^)c 2^affc ift btlläugig. i6igcntli(b blaue 
Ttugen finb fcitener, bas blaue oftbaltifc^e Tluge ifl meiflens mehr toaffer? 
blau, ja blautoeig. (Utan fpriebt in Kußlanb t)on ben „weigäugigen Sin? 
nen".) i6s finben fidb bei ber ofl:baItifd)cn Kaffe t>iel graublaue unb graue 
klugen, ©as bdlt 2(uge ber oflbaltifcben Kaffe tr>irtt aber nid)t fo burd)? 
febeinenb, burc^fid^tig tx)ie bas norbifdje, feine \)cUe S<trbe, ob blau ober 
grau, toirlt meiflens mehr ftofflicb.^ ©as ^euebtenbe, ja ©trablenbc ber 
norbifd^en “klugen ift ben oftbaItif(^>en nidjt eigen, aud) bas „0d^red'li(^>e" 
(t>gl. 75) ni4>t. ©o(^ tonnen bie oftbaltif(^en klugen im ^lusbruct etwas 
Unbeimlicbes betommen (pgl. etwa 2lbb. 264). ©ureb feine engere ^ibfpalte 
gewinnt bas of^baltifcbe Kuge nie ben offenen Kusbrud bes norbifc^en. ©er 
oftbaItifd>e TlugenausbriKf, foweit man t)on einem folc^en fpred;en tann 
bei einer Kaffe, für bie rafd)e Btimmungswecbfel bejeidmenb finb, ift 
mürrifd), ja gelegentlid» büfter unb unbeimlid?, bodb sugleic^ träftiger ober 
rauber als bei ber oftifdjen Kaffe, ©ie ^eid^mmgen ber Kätbe KoIIwi^ 3ei? 
gen öfters odbaltifd>e lltenfd^en.^ 

1 \)gl. biceju aud) bic Eingaben über graue Kugen ©. 73. 
2 i^crjcnftcin b^^t (nad) ©cnttcc, Les Races et les Peuples delaTerre, 

2. 2lufl. Ib2ö, ©. 133) bei Unterfuebung »on 39 8o5 cufftfeben ©olbaten bei 
ben blonbcn eine geringere burd)f<bntttltd>c ©ebfebärfe gefunben als bet ©unt« 
len. ©as Blonb biefer rufftfepen ©olbaten ijl wopl in ber ^auptfaepe oflbab 
tifepes Blonb. 



IO, IDk leiblichen VHerfmale ber fdlifchen (balifchen) Kaffe 

man wirö bic fälifc^c (6alif4)c) Kaffe taum ju 6cn <5<^uptr«ffcn bee peu* 
ttgen i6uropa& rc^jnen, obfe^on fic ba unbbort in norötr>cfi:curopa — 

aber au(J) auf ben Äanarifc^cn 3nfeln^ — mit genügenber JDeutlidjteit per* 
portritt. 1^8 fjanbclt fic^ eber um einen Kaffenrejb au8 bem altfbeinseit# 
lieben i6uropa, nach einigen Sorfebern (pgl. Z4) um eine 2tbart ber nor* 
bifeben Kaffe. IDie folgenbe 0(biiberung entnimmt bas meifle ben Qd^iU 
berungen ber fälifcben (balifcben) Kaffe bei Paubler^ unb Kern.^ 

iDie fälifdbe Kaffe ifb bo<b0ctpacbfen, im ntit* 
tel beim männlicben ^efcblecbt einige ^enti* 
meter böbtt «I0 bie norbifebe Kaffe, beim \peibs 
Ii(bcn (0ef(blecbt taum böbff* S^oeb b<^nbelt ee 
ficb bei ber fälif(ben Kaffe nicht um fcblant* 
hoben XX>U(b9, fonbern um breitboben, um 
„Jaftenartige (öeflalten", xpie ein Betrachter mir 
gegenüber ficb einmal geäugert b«t. iDie fälifebe 
Kaffe macht im tDuebs xpie in ben iSinselbciten 
ibree Bauee ben iSinbrucf ber XPuebt: fo fi^t 
ber tpuebtige Kopf auf gebrungenem über 
breiten, fafl xpagreebt perlaufenben Bcbultern, 
fo ifb bie <oüftenf(bmalbeit gegenüber ber @cbul* 
ternbreite beim JKanne nicht betont, es tommen 
im Gegenteil breite, tpuebtige ^üftm auch im 
männlichen (öefcblecbte por. IDie 0berfcbentel 
febeinen bei ber fälifcben Kaffe perbältnismägig 
länger, bie Unterfcbentel türjer 311 fein als bei 
ben anberen bocbxpücbfigen 2<affen i^uropas. (0e* 
lente, tpie <5änbe unb Süge finb perbältnismägig 
breiter unb fcbxperer als bei ber norbifeben ober 
gar ber xpefiifcben Kaffe. IDer gan^e Heibesbau 
TPirtt fcbxperer, boeb nicht eigentlich fcbxperfäl» 
liger. 

^Ibb 301 »laiitcnburn breit(nie6ria<)gcfi<t)ti0 
(ibüriTiocn) “"t' (»"fl* >>•» mitteltöpfig. Hcigt ber norbifebe 
fälifd), foxDcit t>a8 2CItfr eine 3lu8s Kopf in 0beranficbt ju elliptifcber 

fuge juiaßt fälifcbe ^u einer Keilform, inbem ficb 
bie ^egenb ber grögten Kopfbreite im Kbfcbnitt 

hinter ben 0bren beutlicber abbebt. IDer ^eficbtsteil xpirtt maffig unb 
breit.^ ttlan tonnte bas fälifcbe (öefiebt mit einem pon oben unb unten bfr 

^ "Dgl. (Büntber, 'HaffenFunbe iZutopae, 3* 2tufl. 1929, ©. 1^2. 
2 Pöubicc, ^tc bellfacbigcn Kaffen unb ihre ©peaebgämme, Kulturen 

unb Urbetmaten, 192^. 
® Kern, ©tammbaum unb Krtbilb ber 5)eutfcben, Jtlüncbcn 1927. 
* 55ie betben PunFte grbgter Kopfbreite febeinen auch bei ber fälifcben Kaffe, 



^Ibb. 292 a—d, 0d)äbcl au6 Bitten (Bton), Äanton VDallie, Bd>wct.;, am einem alten 
»orrömifdjtn, oitlUid)t bronjcjeitlidjcn (55rab. Sch; 74,2. ‘jälifdjjnorbifd) 

?lbb. 295 a,b. 0djäöclbrucf)flücf lUis einem 23tinbau8 in VT>olfTüYl, Äanton 0olotburn, 0d)i»ei3 

neujeitlid). Sch: 77,6. Dortriegenb fälifd) 
(Had) «^issJ^ütimever, Crania Helvetica) 

<j. S- R.cSüntber, Dtfdj.KafTentunbe JO 
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nic6rigsbreitgc6rü(ftcn norbifc^en (0cfict>t »crgleic^en.^ IDic 3oct)bogcnbrcitc 
ijl pcrtjdltniemdgig grog, bic UntcrEicfcrtr>intcIbrdtc (pgl. 0.36) cbctifo, 
bingcgcn bic (öeficbtsbö^c (rgl. 36) Dcrbßltniemdgig nicbrig. 
nicbrigcn (öcfid^tsböbc tr^gt vov allem ber niebrige Sau bcs il^ittclgeficbte 
3xx>tf(^cn ben oberen 2lugent>öblcnränbern unb ber <3Öbe bes unteren Hafen* 

anfa^ee bei, im einzelnen bie nieb* 
rig gebauten Ttugenböijien unb 
bie perbältniemägig Eurje Hafe. 

3n 0eitenanficbt seigt ber fä* 
lifebe Bopf eine (gegenüber ber 
norbif(ben) minber hobt 0tirn, 
bie etwas fteiler anfteigt als bie 
norbifebe mehr jurüdgeneigte 
0tirn. lDeutIi(ber als bei ber nor* 
bif(ben Kaffe, oft mit einem aus* 
gefproebenen Änid, t?oU$iebt ficb 
ber Übergang x)on 0tirn in 
0cbäbeIba(b. J^9 febeint, als ob 
fi(b au(b bei ber fälifcben Kaffe 
0tirnbö(fer (pgl. 0. |00) über 
bas jugenbli(be Klter hinaus er* 
halten. iSinen febr Eennseiebnen* 
ben 5ug erhält bie fälifdbe 0tirn 
bureb bie f(birmartige DcrbicEung 
bes 0tirnbeins über ben “klugen* 
höhlen, tüan Eann bei ber fäli* 
f(ben Kaffe Eaum no(b t?on Über* 
augenbögen reben, minbeftens 
müßte man bie Überaugengegenb 
ber fälifcben Kaffe als febr tief 
fi^enbe Überaugenbögen befebrei* 
ben. f^üan fpriebt aber, wenn man 
noch nicht t>on einem Überaugen* 
wulft (torus supraorbitalis) 

reben will, beffer »on einem Knoebenfehirm über ben Tlugenhöhlen, ba 
nämlicb ber obere Kugenhöhlcnranb ber fälifcben Kaffe weiter nach t>orn 
über ben unteren Kugenhöhlenranb abfteht als bei ber norbifeben ober bi* 
narifeben Kaffe, (öelegentlicb mögen fa innerhalb ber fälifcben Kaffe auch 

wie bei ihrer ©tammform, ber Cco»ma0non*Kaffc, tiefer als bei anberen "Kaffen/ 
nämlich wenig höher als ber äußere (Behörgang 3U liegen. 

^ ÜXan Eann auch gelegentlich norbifche ober »orwiegenb norbifche Köpfe 
fo im tlichtbilb aufnehmen, baß ber ißinbruef eines tjorwiegenb fälifcben üten« 
fchen entßeht, bann nämlich, wenn man ben Kopf bes in "üorberanficht Kufju» 
nehmenben nicht in bie 0hraugenebene, fonbern mit bem ^interEopf mehr 
nach unten, mit bem Kinn mehr nach oben einßellt (etwa in bie heute nicht 
mehr gebräuchliche 2tlocolcn«Konbvlen»i£benc). ttatfächlich ßnben fich ge« 
legentlich fo eingeßellte t>orwiegenb norbifche Köpfe als fälifche (balifche) ober 
»orwiegenb fälifche (balifche) abgebilbet. 

■abb, 294. Horbfriealanb. Dortriegenö norbifd) unö 
vortDiegettb fälifeft 



Sc|>d6cl bcjtt). Äopf Hl 

©tirnformcn auftreten, 6ie einen 3ufammenl)ängen6en tPulfl quer über 
beide ?iugent)öl;len und die Hafenwurjel ^>inweg zeigen, fo dag man fct)on 
fafl (xx)ie bei der neandertalraffe oder den ^)eutigen 2(uftraliern) r>on einem 
Überaugenxoulft (torus supraorbitalis) fpreeben möchte. Ocdenfalls jeigt 
die Überaugengegend der fälifchen 2^affe fehr „altertümliche" ^üge. 

IDie klugen liegen, diefer Bib 
düng der Überaugengegend ent* 
fprechend, tief nach hinten einge* 
bettet. @ie erfcheinen tlein, toeil 
fie in niedriger ^öhle liegen und 
die XPeichteile wie die fnödKrne 
Umgebung auf fie ju drüefen 
fcheinen. JDie Hafenwurjel liegt 
eingejogen unter dem Stirn* 
nafenwulft (glabella). IDoch er* 
hebt fich die Hafe uon ihrer tDur« 
3elau8 Eräftiger ale etwa die oftifche 
Hafe, vielleicht nicht fo Eräftig 
wie die nordifche. IDie Hafenhöhe 
(*länge) ifl geringer ale bei der 
nordifchen 2^affe. €iie meift gedrun? 
gen*Eräftig wirEende Hafe ig: an* 
nähernd gerade oder leicht auege* 
bogen mit gumpfer Spi^e, fie 
Eann im weiblichen (Sefchlecht einer 
(männlichen) ogifchen Hafe in der 
5orm naheEommen.^m männlichen 
^efchlecht find anfeheinend ^iemlid; 
üirje, ziemlich breitrüefige, dabei 
aber herauefpringende Hafen nicht 
feiten. Tluch in Seitenanficht seigt 
geh deutlich hie breite, sufammen* 
gepregt erfcheinende tUundfpalte. 

£5er UnterEiefer wirEt maffig, 
die UnterEieferwinEelgegend hebt geh deutlich ab. UnterEieferEörper und *2lg 
(vgl. 2lbb. 3 b) bilden öfters nahezu einen rechten tDinEel. IDas Äinn wirEt 
gröber als bei der nordifchen oder wegifchen ^affe, ig jwar ebenfo betont 
wie bei der nordifchen 2^affe, bildet aber nicht fo deutlich wie bei der nordi* 
fchen 2^affe eine Äinnunterlippenfurche, fene Einbuchtung im Gebiet der^ahn* 
fächer (Tllveolen) der unteren ©chneide^ähne. £)er untere vordere lUnnteil 
wirEt daher nicht fo abgefe^t, das ganje Äinn fomit maffiger, wudgiger. 

5^as Schädeldach ig eher noch weniger gewölbt als bei der nordifdben 
2^affe. C)er Äopf der fälifchen Kaffe lädt über den Hacfen weit nach hinten 
aus wie der nordifche oder wegifche Äopf. £)och verläuft die Kuswölbung 
meig minder gleichmägig als bei diefen beiden iangEopfraffen; das fälifche 
<ointerhaupt wirEt wie der ganse Kopf eefiger, indem der Übergang des 
Schädeldachs jnni ausladenden Hinterhaupt mehr eefig abgefe^t erfcheint. 

Tlbb. J9B. martgrof €ctart unb feine (ßemablin Uta, 
@tifterge(lalten aue öem IDoin ju nauinburg. Vor« 

xptegenö fälifct> unö »ortr>iegenö noröifd? 



iDic fältfd^c 'HafTc (Ictblic^)) HS 

cbcnfo 6a0 sSinbicgen 6c9 l^inausgcvoölbtcn gegen 6en Harfen 
l?in. 0tärter an0gebil6et un6 häufiger al0 bei öer norMf4>en 2^affe erfd>eint 
bei ber fälifc^en eine wulftig fici^ abtjebenöc Haijt be0 <^interl)auptbein0 

gegen bie 0ci)citelbcinc (t)gl. 0.45). 
IDie X)orberanftd?t be0 fälifdKn (Öefict?t0 üermittelt aber erfl bie befon» 

^Ibb. 296a,b. Sintenxeorbtr (€lbtmünbung). Dorxritgenb fälifdj 

^bb. 297 a, b. Sintcuwäröer (iClbeniünbung). V>orxpiegfn{) fälifd) 

ber0 Eennjeic^nenben 5ügc ber ^affc. ^iev erfrf>eint bie HiebrigEeit bc0 (S>t* 
fid;t0 erft beutUd), por allem bie crtpäl)ntc HiebrigEeit be0 mittelgefid)t0. 
Bei Eurj gefd)nittenem ^aat ober IlaE)IEöpfigEeit fälifd>er titänner lägt 
fic^ bcobad;ten, bag bie 0ct>eitelbcine beutlid^er al0 bei anberen Kaffen ein 
0d7äbel„bad;" bilben; fic ftogen anfe^einenb öfter0 in einem minber ftump* 
fen XX>inEel $ufammen unb ergeben bann einen ^äng0grat be0 0d?äbcl* 
•bad)C0, tpäl^renb bicfc0 bei ben anberen langEöpfigen Kaffen Eeine beutlicljere 
mittlere i6rl;ebung jeigt. €>ie fälifdje 0tirn erfct>eint oft gegenüber ber 
Breite be0 lTlittelgefid>te0 eingejogen, befonber0 in ber 0d7läfengegenb. 
2Die X)orberanfid?t permittelt por allem bie Eennjeidmenbe Ku0biIbiing ber 



llbb. 299 «Tlbfiibiirfl. VoriKifgtnb fältfc^ 

Ubb. 500a,b. tlleflfalen. t)orti>i<flenö fälifdj mit norbtfc^tm €infcbl<»fl 



■Mbb. 306. 25frlin. l\>. v. 0c^olj, ©i^tcr, 
fleb. J$74. S^lifcb öbfr »ortDiegenö fälifd) 

2lbb, 306. 2)r«ffen (JKulmtrlatib). 
Sälifcf)=norbif(^ 



^bb. 307. (ßuttlanö (tDtflpr.). bttair «Jjalbt, j*06, 
@d7rift|lcUer. ?tnfcl)einfn6 fälifd) mit oflbölt. £infcbl(ifl 

■Jlbb. 309. «oelgolanb. Horbifc^sfälifc^ 

■»bb. 3||. 0onntbfrg (?Lbür.). Stginann, 
©djifföböuingenieur ö. <^amburgs2lmtritas 

<intt, 1*73—J92». DortPifgenö fälifdj 

ISl 

2lbb. 30*. tt7tflf«(tn. S«l*f4)»noröifcl> 

2lbb. 3J0. <J)anno»tr. Srb. t>. 6tm Suoft^t» 
«Jjaöötnbauffn, gtb. |»07. norbircftsfälif^ 

2lbb. 3J2. €ugtn ii’'2llbtrt, btutfd^er lonft^tr. 
1SO4—J932, geb. in (Sloegott) oua franj. (ßtfc^Iec^t, 

Sälifcl>»o|lifd) 



Tlbb. 3J5 a, b. Ibürinflcn. V^ortpitgtnb fdlif* mit Uicbttm oflifdjtm €infcblafl 

7lbb. 3J4. ^tfTcn. Sranftcty, <J)eerfübrtr. 
J»07—j«90. Sälifdjmorbifd) 

?(bb. 3>B. Pomintrn. (Srof 2^oon, JRriei 
minifltr. 1*03—J»79. S«<'fcl>Miorbifd; 

^bb. 3J6. ■äu» nieötrfttd)fifct)cm (ßcfdjledjt 
V. tnacftnfen, gtb. 1*49. Sälifcl)=noröifcl) 

abb. 3J7. Poftn. t). ^inbenburg II. Ätntcftnöorf. 
J»47-J93-*. t)oru). fälifdj (bod> nicht <3i*ittttopfforin) 





■Jlbb. 825 a, b. "aua TOfflfälifcbcin (0ffd)ltd)t. S“l‘f4)»norbif(b 

abb. 526 a, b. (ßolomta (Polen), üon bcutfcben £ltern. S^lifd) mit oflbaltifcbtm £infcblaf| 

abb. 524. (55tgtnb pon «^trefelb, ^ffTensH 
Viort». fälifd> mit oflifd^em £infd)lag 

abb. 526. öübltrtal, Baben. Portpiegenb 
norbifd) mit fälifcbem £infdjlag 



tt)ci4)tcile 6c6 (Beftc^ts 155 

fälifc^)cn Tlugcngcgcnb. IDic Brauen fin6 jumcifl auc^) fc^>on in mittleren 
3al?ren ftarE behaart, mit tx)eniger anliegenden als gegen porn und unten 
abftet>enden <^aaren. IDer X)erlauf der Brauen ift faft geradlinig tpie die 
porfpringende Überaugengegend. Unter dem porfpringenden Bnocbenf4)irm 
der auc^ im tueiblic^jen (0ef4)led>t ni(^>t lei4)t wirtenden Überaugengegend 

Ttbb. 829. tllögbcburg. Oninurmann, iDid)tcr, ^bb. 330. Hitötrlanöc. Hanonitus »an btr Paelf. 
179®—1*40. Ponpiegenb fälifd) SöHfcll. (Tluofdjnitt aus ©emälöt: 3«n oan tgyef.) 

Um 1436 

liegen „tleine", d. b* tleinwirtende 2lugen, tief nach hinten eingebettet, in 
niedrigen fohlen. Oer 2lbfland der inneren ^lugenwintel voneinander ift 
größer als bei den anderen europäifd>en Kaffen mit Ausnahme der ojl* 
baltif(^en. Eigentümlich tvirtt bei manchen fälifchen (öefichtern der 5ng, 
daß bei befonderem Blicfen die eine 2lugenbraue hcrabge$ogen, die andere 
bochgehoben erfebeint (vgl. Kbb. 296, 299,3J2,524). 

Oie üCDeicbteile des Kuges werden durch Öen niedrigen Bau der ^ö\)Un 
jufammengedrüeft, fo daß der 2lb|tand des 0berlidrande8 von der übers 

7lbb.327. Bonn, ^ittorf, Pbyfittr j»24—!9|4 Ubb. 32*. Weflfaltn. A: blau 



156 fölif4)c ^ttffc (Iciblid)) 

l^ängcnben fälif(l)cn Braue befonbere gering ift. Bon 6er oberen 
6eo '2(ugapfel9 ift wenig fiebtbar, aber aud) 6ie untere ift fo uoin 
Unterlib überbedt, baß bie 2<egenbogenbaut Qris) in il^rer unteren 
nid)t gan5 fiebtbar ift. SDas 0berlib fentt ficb, t)or allem wenn ibm 
eingelagert ifl, meift fd>on in fugenblicberem Tllter in ber |6o ju befebrei* 

7lbb. 33ja,b. <?)agcn (VBcflfalen). S^lifd) mit wabrfdKinlicb oftif(bcm £infcblag 

7lbb. 332a,b. Sd^lefien. S^lifd? mit oftifd^cm (unö öinarifebem^) iCinfd)lag 

benben XBeife pon oben innen nach außen unten, (öftere febeint uom redeten 
2luge mehr fiebtbar 3u fein als uom Unten, ee erfebeint bann „größer". 

ttlaffig beben fitb bic 3od>bögen ab. iDo(^ bilben fie nur im Salle magerer 
eingefallener ICDangen eine ©teile betonter größter Breite bes (öefiebta, wie 
fie fid) aud; fonft bon oftbaltifcbcn ober gar innerafiatifd;en 3oebbögen 
burd> ihre biel mehr „europäifebe" Bilbung unterfd^eiben. Bie weiteft nad) 
außen ftebenbe (öegenb ber fälif(ben 3od)bögen liegt böbce oben unb weiter 
nad; hinten ale bei ber innerafiatifd)en unb aud? nod; ber oftbaltifd^n ^affe. 

Bie fälifebe Hafe ift breiter ale bie norbifd)e, fdjmäler als bie oftbaltifdK, 
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länger ab 6icfc, 6oc^ tür3cr als 6ic nor6ifct>c. @ic ^at, and; wenn fie in 
felteneren S^Ulen siemlid) ftart ausgebogen berausfpringt, einen breiteren 
2<üd'en, ber mehr ober weniger tantig nad; ben Beiten umbiegt, „wie aus 
^5ol3 gefdmi^t" (lUrn), bie Hafenfpi^e bebt fid? öfters für fid? ab, inbem 
fie fid; ettoas ausbiegt (Bcitenanfid)t) unb verbreitert (X)orbcranfid;t). £5ie 
nafenflügel finb gewöbnlicb bid, liegen aber flad; an. t)on ben Hafen* 
löd^ern $eigt weber X)orber* no(t> Beitenanficbt viel. £>ie Hafenflügel rei* 
dKn meiftens fo weit nad? unten, bag von ber Hafenfcbeibewajib (septum) 

in Beitenanfid^t nid^ts ober faft ni<^)ts 31» feben ift. iDie Jitunbfpalte i^ 
lang, auffällig gerabe, mit bünnen, gepreßt wirtenben Rippen — ein 
„Bparbücbfenmunb" (Paubler). IDer Untertiefer ifl breit unb maffig mit 
breitem, fi(i wenig abfe^enbem l^inn. IDer i^^ls ift verbältnismäßig tur3, 
ftämmig unb wirtt beim männlidjen (0efcbled)t febnig, l’tt tantig. 

Oie tDeid>teile verftärten ben i^inbrud ber fd>weren tPinbt biefes 
Bopfes. £ine ftärtere Hafenlippenfalte (vgl. B. J05) tritt fd)on bei jün* 
geren Ulännern auf, ebenfo eine S^tlte ober Kun3eln über ber nafenwur3el, 
wie überhaupt eine Heigung 311 2<un3elbilbung nid)t feiten fd)on in mitt* 
lerem Tllter auf3utreten febeint. Oie Hafenlippenfalte erfährt oft eine beut* 
lidx X)erlängerung von ben Ulunbwinteln aus gegen bas Ilinn 311, eine 
weitere Saite hinter ber Hafenlippenfalte legt ficb gerne an. Oie männliche 
Btirn erhält früher als bei anberen T^affen fchon 2iun3eln, weld>e bei ber 
fälifchen ^affe burch einen geftreeften t)erlauf bas Oreite ber (öefichtsform, 
bie Betonung ber tDagrechten (Brauenbad;, Utunbfpalte) verftärten. 

Oie ^aut ift rofig*hell, im (öeficht anfeheinenb bei 3ugenblid;en gleid;* 
mäßiger rofig, ja rötlicher als bei ber norbifchen Kaffe, weld;e häufiger ein 
abgegren3tes UDangenrot 3eigen mag. Oie ^aut bes gan3en Leibes mad;t 
bei ber fälifd;en Kaffe einen bitteren, minber feinen unb öfters 3uglei(h 
röteren sSinbruct als bei ber norbifchen. 

Oas ^aav: iSigenheiten ber Körperbeh«ctrung finb noch nid;t befchrieben 
worben. Oas Kopfhaar ift wohl bichter, (ebenfalls hitrter als bei ber nor* 
bifdjen 2Uffe, vielleicht feltener fchlicht, häufiger wellig ober locfig, ja 
engwellig. £s fcheint fich bis ins h^h^ Klter wiberftanbsfähiger 3U er* 
halten als bei ben anberen europäifchen Kaffen. Beine fcheint mit 
ber ber norbifchen Kaffe überein3uftimmen, vielleicht baß bie Heigung 3U 
rötlichen cEöncn bes Blonbhaares ftärter ift.^ 

Oer Kugenfarbe nach fcheint bie fälifd;e Kaffe eher 3um Ö5rau als 3um 
Blau 311 neigen. 3ebenfalls tommen ihr helle Tlugen 311. (our fälifchen 
Kaffe vgl. auch "^Ibb. 377, B. 273.) 

^ Jüc tOcßfalcn, wo er auch breitere (Sefichter feßßellt, vermerft Bebboe, 
Report of the British Association for the Advancement of Science, 
1857/58, ©. 119, bie Bevölterung neige ju rötlichem ^aar. Beibe 3üge 
tonnten bem bortigen fälifchen iCinfchlag jugefchricben werben. 



II, ÖJimge fonfitge leibliche Werfmale 
2)te fubetifc^e Äaffe 

ift felbflDcrftänblic^, 6a§ aud) öcr Bau bcr mustcln raffifcb vet> 

^^fcbtcöcn ift, i'a fc^UcgUcb fclbft öcr Bau öcr cin$clncn ILcilc öcö icibca* 
inncrn. tHir fc^cint 5. B., öa§ bei oftifdjen unö oftbaltifd)cn menfeben öic 
tnuetclanlagc öcs mittclgefiebte anöcre gcbilöct ift als bei Öen fcbmal« 
gefiebtigen curopäifeben Kaffen. IDie betreffenöen musteln, öer 3ocbbein* 
muefcl, öer picredige Obcrlippcnmuetcl unö öer igdsabnmuetel (m. zygo- 
maticus, m. quadratus labii superioris, m. caninus) febeinen mir 
breiter unö fo angelegt ju fein, öaß fic öie (Öeficbtöjüge ftärler bceinfluffen, 
öaß fie 3. B. beim Hachen oöer beim Berjerren oöer Breit^ieben öee tttun* 
ÖC0 ftärfer an Öen Hafcnflügcln sieben oöer ficb breiter am 3od)bcin unö 
an öer nafcntourscl hinauffd)icbcn. IDie Hafenform öer anöeren Kaffen 
x»irö vom mustelsug öer umliegenöen mustcln pici weniger beeinflußt. 
Bei öer öinarifc^cn Kaffe pcrmute ich eine eigentümliche Knlage öee Hips 
pcnmuöfele (m. orbicularis oris) unö öes fog. pieredigen Unterlippens 
muöEele (m. quadratus labii inferioris), öa gexpiffe Bexpegungen öcr 
Unterlippe bei öiefer Kaffe mir oft als pcrfcbieöen pon öenen öer anöeren 
Kaffen aufgcfallcn finö. 3n öer igrforfcbung foicber i^insclbeitcn ift nod; 
alles SU tun. 

3m ^ufammenbang mit öiefen noch aufsufuchenöen Berfchicöenbeiten 
muß auch aufmerlfam gemacht xperöen auf i^inselcrfchcinungen öcr Kör* 
perbilöung, öie stpar beobachtet, aber bie fe^t teiner beftimmten Kaffe sus 
georönet xporöen finö. hierher gehört öic als „Utigbilönng" öea Tlugenliös 

bcfcbriebcnc, biaxpeilcn auch „frantbaft" („patbologifch") genannte i^rfchei* 
nung ÖC0 fog. ^pitantbue. Sie ift befonöers bei öer Utünchncr 3ugenö 

beobachtet xPoröen unö ift öaöurcb gcEennseicbnet, öa§ fic fich mit Öen 3«b* 
ren rüdbilöct unö beim i6rxpachfencn meift perlicrt. UTartini fchilöert Öen 

i^pilantbue, öiefe Übcrfaltung öes inneren ^ugenxpintelö, als eine „öie me* 

öialen Partien öes oberen unö unteren 'Zlugcnliöö perbinöenöc 

es ift eine blutige Berbinöung Pon 0bcri unö Untcrliö, öic als bogen« 

förmige Saite über öem Pon ihr pcröedtcn inneren tlugcnxpintcl liegt. 3n 

ftärtftcn ^raöen pcrliert ficb öie S<^ltt nach oben bin erft im äußeren ^Ccil 
öea 0berliÖ0, in fchtpachercn (öraöcn reicht fic fehief nach oben su ctxpa bis 

über öie ^ugenmittc. Über öem, öurch Übcrfaltung peröedten inneren 
2lugenxpintel ift öic jeöcnfalls fo beträchtlich, öag öcr tX>impernranö 
öes 0berliÖ0 unter ihr perfchxpinöet unö felbft öie XX>impcrnbaare oft bis 

an ihre 0pi^en Pon öer überöedt tpcröen, xpclche öann auch öie im 
inneren Tlugcnxpintel liegenöe (Eränenxparsc (caruncula) peröedt. nicht 

in allen Sollen Pcrlicrt fich öiefe Hiöfaltung mit Öen 3‘^brtn gänslich, fic 
tann an einem oöer an beiöen tlugcn erhalten bleiben. <^in unö xpieöer trifft 

^ ItTactin, H-cbebueb bet Kntbcopologic, l928. 
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man Elcinc Salten ober Btellen ftraff gefpannter ^aut stotfdjen Hafen* 
tx)ur3el unb ^lugenwinEel, noat)rfct)etnUd) Einbeulungen ober rücEgebilbete 
E^ejle einer fol(^>en ^ibbilbung. 

160 b<^ubelt ficb, fo f(^eint mir, um eine ber „Utongolenfalte" uer* 
txjanbte £rfcbeinung. IDas innerafiatif(^e (mongoIif(^e) Eluge („0d>li^* 
äuge") fällt fa bureb feine eigenartige 0berIibbilbung auf (Elbb. 335). IDae 
innerafiatifd)! 0berUb ift uom inneren ElugenwinEel btr fo gefaltet, bag 
ber E^anb beö 0berlib0 erft bann jum X)orfcbein Eommt, wenn ficb bas 
Eluge fcbließt ober wenn man bie über ben ICDimpernranb bin<^u0lit0tnbe 
Saite mit bem jurücEftreiebt. (IDocb ift bic Bejeiebnung „tHongolen* 

2lbb. 333. münebner Bnabc mit 2lbb. 334. Elnbalt. £pitöntbu8 
£piEantbu0 

falte" nicht treffenb, benn bic gleiche 0bcrlibfaltung finbet ficb auch bei 
ben <oottentotten Elfritas, innerhalb ber crflcn j$ iebensmonate aud) bei 
250/0 ber Äinbcr Itlittelcuropas.) iiege fich ber j^pifanthus nicht als eine 
Umbilbung ber Utongolenfalte (auch epicanthus tarsalis ober plica 
marginalis genannt) begreifen? tHan h^t fcbenfalls bic beiben i^rfthei* 
nungen immer fchon in eine ^csiehung gebracht. iDem E^affenbilb nach 
würbe ee am wenigflen perwunbern, wenn fich Hibfaltungen bei ber ofli* 
f(hen, oftbaltifchen unb fubetifchen E^affe am hßufiflfttn fänben. Unter* 
fuchungen hierüber liegen nicht uor. XX>enn ee richtig i|E, baß fich ^iefe 
Dbcrfaltung bce inneren ElugcnwinEcle in Kuglanb h^ufifler finbet, fo 
fpricht bice für bie UtöglichEeit einer Zuteilung ber mcifien S^He biefer iib* 
bilbung $u einer biefer brei E^affen — womit nicht gefagt ifl, baß bie iib* 
faltung ale einjelnee UtcrEmal nicht auch bei Utifchlingen uortommen 
Eönne, bei benen bie ^^inrueifc auf oflbaltifchee, oflifchee ober fubctifchee 
Blut fonft geringer finb. IDrcwe^ h<^t bei Beobachtungen t>on iibfaltun* 
gen an baycrifchen Äinbcrn zugleich „fafl flcte eine breite, cingebrüefte Ha* 

^ J)cctt)6, Über bae UTongolcnaugc als ptoöifocifchc Bilbung bei beut« 
fepen !Rinbecn unb über ben lEpiFanthue. Elrchit? f. ^ntprop. Bb. J8, I889. 



160 /Einige fonjligc Htccftnalc 

fcnxx)ur3cl" fcflgcftcUt. 3n 6cr UErainc fan6 fid? eine „tlTongolenfalte" (6ie 
oft Pom iSpiEantf)U8 nic^t gef(^>ie6en wirö) bei 50 o/o 6er lUnöer un6 z o/o 

6er ^na)a(t)fenen. ^»ort fan6 fi(^ auc^) eine getoiffe XX)ed)feIbe$iebiing (Ilor* 
relation) 3tx)ifd>en „tttongolen* 
falte" un6 ÄursEöpfigteit.i £& 

ift aber 6urd)au0 möglid), 6a§ 
foxoobl JSrfcbeinungen, äbniicb 
6er triongolenfalte, toie and) 
6er £pitantbu0 im erften ic* 

bensfabr gelegentlid? auct) bei 
Bin6ern ebne oftbaltifcbcn, oftis 
fd)en, fu6etifd>cn o6er inner* 
afiatifd)en £infd>Iag auftreten, 

6ann nämlicb, toenn in ^injelfällen 6ie 2lufrid;tung 6e0 VX)ur3elteil0 6e0 
nafenrüden0 eine ocitlang surüdgeblieben ift. 

j6ine an6ere ^rt 6er S^tltung 6e0 0berli60, 6ie im (Segenfa^ 3um i6pi* 
Eantbu0 meift erj^ al0 '2Uter0erfd>einung auftritt, 6arf mit 6em i!;piEantbu0 
nid)t pertoed^felt xr>er6en. @ie entftebt au0 einer gewiffen 0d;laffbeit 6e0 
(0exr)ebe0, 6ie fi(b> im (öegenfa^ 311m i6pifantbu0 3uerft über 6em äußeren 
TlugenxioinEel an3eigt im6 fd>iießUd> eine Saite bil6et, 6ie uon oben über 6er 
?lugenmitte na(^ außen un6 unten 3um äußeren Tlugentoinl'el 3iebt 06er 
au(^ fo tief nad) unten rei(^)t, 6aß 6er äußere ^ugenwintel r)er6edt xx)ir6 
("Hbb. 6$, 74, 9$, 3|3). 0d?ließlid? Eann ficb 6urd> toeitere 0entung 6ieS<^Ite 
über 6a0 gan3e 0berli6 na(^) innen 3U au06ebnen un6 6ann eine S^rm bil* 
6en, 6ie 6er 6e0 i6pi!antbu0 nabetommt. tHan fiebt 6iefe nid^t fei* 
ten bei r>orvt)iegen6 nor6if(bcn, oft bei t)orn>iegen6 fälifeben Ö5efi(btern un6 
bei 6iefen auch fd>on in jüngeren 3abren. ineiften0, außer bei 6er fälifeben 
2^affe, b<^n6elt e0 fieb um eine 2llter0erf(beinung (6ie 6e0bölb mand;mal ab 
epicanthus acquisitus be3ei(bnet xx)ir6). ^lud) 6e0 älteren ^i0mard0 
0berli6 3.15. ijl 6ur(b fie geEenn3ei(bnet; Bil6er feiner jüngeren 3abre 3ei* 
gen 6iefe beffer: (öewebefentung noch nicht. ÜDäbren6 alfo 
6er i6pitantbu0 Dom inneren ^tugenxointel nach außen oben 3iebt, fo 6iefe 
(öeroebefentung Pom äußeren '^tugentoinEel nach innen oben.^ 

3m 5ufammenbmig mit 6er i6rfcbeinung 6e0 i6pdantbu0 muß and; eine 
an6ere, auf innerafiatifebc 2^affeneinf(blöge bm6euten6e i6rfd)einung er* 
toäbnt \per6en. 3m eigentlid; mongolifeben (öebiet, in O^ina, aber auch in 
3apan un6 febließlid) aud> bei 6en 3n6ianern '2lmerita0 un6 6en i60timo0 
bat man beobad^tet, 6aß Äin6er oft mit einem meifl 6unfelblauen, bb* 
weilen aud; fd^ieferfarbigen 06er bläulid^en m 6er Äreu3*0teißgegen6 
3ur tDelt tommen, einem Slct*) wäbren6 6er erften fünf bb 3ebn ie* 
ben0j'abre langfam fdjwinbet. £0 ban6elt ficb, entwidlung0gefcbid;tli(b 

^ VTcöcigailorua, 5)ic Utongolcnfaltc bei ufeainifeben 2^inbccn; ttlatc* 
rialicn juc “lintbrojjologic 6. Utcaine, 23b. I, 1626. 

^ iEingcbenbcc ivctbcn bic „tJTcttmalc bet 2lugcnlibcc" betrachtet in 71, 
Pöcbö „li» -Beribt über bie t>on ber VOiener ^Intpropol. (Befellfcb. in ben F. u. 
F. Äriegsgefangenenlagern ueranlaßten 0tubien" (ITTitt. b. (Befellfcb* 15b, 46, 
1616). 

2lbb. 335. Sibfpalte ber inncraßatifdKn 3<a|Tc, 
bic „IJtongolcnfaltc" 3cigenb. (©unganc aus 

©cmiitefdufchcnsE) 
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betrachtet, twahrfchcinlith uni ben „2^efl einer bei fielen Affenarten v?orEom? 
menöen BorUimseichnung".^ tiXan nannte ben bläulichen Slecf Jltongolen* 
flecf. £5ie ^ejei^nung ijl aber nicht treffenb, benn man entbeefte fchließlich, 
baß ber 5lecf, ber bei jooo/o ber fapanifchen Äinber feflgeftellt xmirbe, auch 
in Jguropa »orEomme, 3t»ar in geringer i^äufigEeit (3. 75. Bulgarien 
0,6 0/0), vielleicht aber bis heute nur 311 tvenig beobachtet, tttan entbecEtc aber 
vor allem, bag ber Slecf fich auch bei $0 0/0 ber HegerEinber finbet, nur eben 
beim HegerEinb vom britten (Lage an unter ber rafch fich verbunEelnben 
<oaut nicht mehr fichtbar ijt. 3n be3ug auf feine raffifche Zuteilung fteht 

2lbb. 336. (ßiljate ootn CLfdjaitcinBtysbnffrbuftn "abb. 337. 3«tutin 

3nncragatifche (mongolifche) 'Haffe 

nur fo viel feft, bag er bei hellhäutigen Äinbern äugerjt feiten ift unb fich 
in iSuropa meift bei folchen Äinbern b3tv. in folchen ^egenben häufiger 
finbet, tvo ein ftärEerer £infchlag innerafiatifchen Blutes angenommen 
werben Eann (0fleuropa, auch Ungarn, Utähren, Bulgarien).^ Ulan würbe 
biefes UlerEmal in tSuropa raffenEunblich am eheften in Be3iehung bringen 
3ur oftifchen, ogbaltifchen unb fubetifchen Haffe ober 3U einem innerafiatifchen 
£infchlag. ICDenn 'Ali Ahmeb el Bahrawy^ jtvifchen bem BorEom* 
men bes Ulongolenflecfs in 0flafien unb bem in Europa „nur einen Unter* 
f^ieb quantitativer Art", Eeinen burch raffifche t^rbanlagen bebingten Un* 
terfchieb fehen mö^te, fo überfieht er wohl, bag ja feit vorgefchichtlichen 
feiten immer wieber afiatifches Blut in Europa eingefiefert i|i, unb bag 
bas PorEommen von UTongolenfleclen burch ^iefe tSinfieferung fchon 311 
erElären wäre, fo bag man noch 0<tr nicht an einen ^ufammenhang ber 

^ tColbt jun., Über bie gächenpafte X)crbrettung ber Pigmente in ber ^aut 
bei Jtlenfchcn unb Affen. HTitt. ber Antpr. (Bcfellfcp. in tOien, 51. Bb. l92l. 

^ UTavcrpofer, Abermals gegen bie Hlongolentpeorie ber fog. JtXongoIen- 
gccEe ber iCuropäer, 5tfcpr. f. HinberpeilEunbc, Bb. ^7, ^eft 6, 1929, ©. 73 4 ff., 
mochte bie „JtlongolengecEe" ju ben ÜTcrEmalen ber binarifepen Haffe rechnen. 

® Ali Apmcb cl Baprawv, Über ben ütongolcngecE bei tBuropäern. 
i£in Beitrag jur Pigmentleprc. Arepiv f. 5)ermatoIogic unb ©vPpili®^ 1922. 

<3. S- It. (ßüntCjtr, IDtfd,. TCafyentimöt jj 
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oftif4)cn, oflbaltif^jen un6 fu6ctif(t)cn Kaffe mit öcr innerafiatif(^cn Kaffe 
benten müßte. 

i6in gexDtffer i6inf4)Iag innerafiatifc^en Slutee ifl in IDeutfd)* 
lan6, üor allem im (Dflen bee beutfe^en @prac^>gebiet8, fi4>erlicb porban* 

Tlbb. 33«a,b. Tlus einer beutfdvpolnifd^en i6invt>anöererfamilie. 
3nncraf«atif(btr unt> (öurd) eint jüöifcbt l>erbin{»iing #) ortentalifc^fr ^infdiUg # 

2lbb. 359. Utabfarin (©jeflerin). ^Ibb. 340. Siebenbürgen. 
0|^ifd)sinnerafiatifdj ^ 3nnerafj«tifd)s6inarifct? f 

bcn. i^Han begegnet immer xpieber einmal iTlcnfcbm, bie nad) ibfcn 
perli(ben ITlertmalen etxpa stpifeben ber europäifeben 0ftraffe unb ber inner* 
afiatifeben Kaffe ftebm, xpeld) le^tere Kaffe bei ben 23epölterungen altaifcben 
unb ^inefifeben ©praebftamme porxpiegt. 23ei 0cbilberung ber Körper* 
mertmale oftifeber unb oftbaltifcber Kaffe muß fa f(bon aufgefallen fein, 
baß biefe in Pieler bem Körperbilb innerafiatifeber ftlenfcben* 
gruppen näberfteben als ben anberen europäifeben Kaffen. iTlan bdt fo* 
gar (babei allerbinge bie Unterfebiebe allein febon bea ©cbäbelbaua über* 
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fc^enö) gelcgentUd} überl^aupt feinen bebeutenöeren Unterfebieb 5xr>ifcben 
6er innerafiatifeben 2<affe einerfeite un6 6er oftifeben 2^affe anbererfeite 
machen roollen; baber auch bie Bejeiebnung „mongolib" unb „turanifcb", 
bie man ber oftif(ben Kaffe gegeben b^^t. IDer 2|. Kbfcbnitt wirb bartun, 
ba§ bie oftifebe Kaffe auch ale eine Umsücbtung eines (Teils ber innerafiati* 
feben Kaffe aufgefaßt werben Eönnte. Heben ben oftifeben unb oftbaltifcben 

71 bb. 34 j. l^ayern. 
Porwiegenö binarifd) 

7lbb. 342. ibnia. 
Onnerafiatifd) 

7lbb. 343. iDie lUnöer oben abgcbilöeter iCltcrn: 
Dinarircbsinncrafiatij'cb unö iniicrafiatifd^sbinarifcb 

tttenfeben seigen ficb aber in i^uropa gelegentücb auch tltenfcben, bei benen 
man eigentlich innerafiatifebe Beimifebung annebmen möchte. Onnerafiatifebes 
2Mut ift in felteneren Sällen ber beutfeben Bepölterung bureb oftafiatifebs 
beutfebe tttifebperbinbungen übermittelt worbe-n, pgl. Kbb. 34j—343. 

3n ber ^eimifebung sum Blut anberer europäifeber Kaffen wirb oft 
febwer ober gar nicht 3U entfebeiben fein, ob oftifeber i^infd^lag porliegt 
ober oftbaltifd^r ober eigentlich innerafiatifd^er. IDie erwähnte lUeusungs^ 
erfebeinung europäifeben Blutes mit innerafiatifd^em ift aber bod; noch ge* 
labe fo böufig, baß man ungefähr ihre titertmale angeben fann. @ie 
ftellt fid? im V) erg leid; 3ur oftifeben Kaffe etwa fo bar: 

iDer Körperbau ift etwas fcblanfer unb leichter, bie 0d>ultern por allem 
finb fcbmäler unb beim weiblichen ^efcblecbt biefes tUifcblingsfcblags meift 
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auffällig abfallcnb. IDic (ölicbmagcn finb oft etwas feiner, oft erfc^eint 
6er ganse Körperbau tinbUeber. IDer Äopf erfebeint nie fo „quabratifcb", 
wie es oft bei 6er oftifeben i^affe 6er ifl, 6ic Stirn nicht fo fleü un6 
nicht fo breit, 6as Untergefiebt im ganjen etwas fcbmäler, 6a uor allem 
6er Untertiefer etwas fcbmäler s« ftm febeint. £)ie ^actentnoeben, 6ie 
3ocbbeine, treten aber um fo jtärter btrt^or un6 bewirten fo eine 6eutlicbe 

?lbb. 344. 3n6ifibcr 0prad?u)ifTcnfd?aftcr mit öcutfd^er Sr<tu 
unb lUnöer aus öiefer iCbc 

größte Breite 6es (öefiebts. iDie 3ocbbögen liegen anfebeinenb etwas böb« 
un6 verringern nach vorn 3U ihren 'Zlbftanb voneinan6er nicht fo febr wie 
6ie 3o(bbögen 6er oftifeben 2^affe, fo 6a§ ficb 6ie 3o(bbogenbreite (vgl. 
@. 35) nid>t fo beutlicb beim IHeffen abbebt. IDie 3ocbbeine fin6 mehr als 
bei 6er oftifd^en 2<affe nad> vorn geftellt un6 vielleicht aud; mehr nach 
unten außen. IDas Sd^äbelbacb ift b^ber gewölbt, 6er Scheitel bil6et oft 
beutlicb 6ie böd;fte Stelle 6es Äopfes. iDie Tlugen liegen febr flacb einge« 
bettet, quellen aber oft verhältnismäßig ftart hervor. IDer untere Ringens 
böblenranb liegt weiter nach vorn, was jufammen mit 6er 3od)beinbil6ung 
6er (Öefid)tsgegen6 neben un6 unterhalb 6er Tlugen eine eigentümlich flad;e 
Breite gibt (7lbb. 336, 337). iDie Hafe ift fleifcbiger un6 breiter. iDie Utun6s 
fpalte führt oft (man möchte fagen: fifcbmaulähnlich) uon Öen bHimöwin» 



5Die fu6ctif4)c ^affc 165 

fein nact> 6er JWtte 6er tltun6fpalte ju im Sogen aiiftoärts, 6ie 0bers 
lippe in 0eitenanfid)t im Sogen Iei(^)t md^ porn (pgl. etwa 21bb. 545). 
Sie SartbiI6ung beim U'tann ift fe^r f(^wact>, 6er Saefenbart nabesu feb« 
len6, 6er 0cbnurrbart febr 6ünn. 160 beflebt eine gewiffe Heigung 311 por* 
fteben6en liefern. 

£0 perftebt ficb, 6a§ 6iefe 0cbil6erung 6en betr. J1tenf(^enfd;Iag nur un* 
genau pon 6er 0ftraffe abbebt; e0 bßubelt fi(^ eben um eine b'^ufiger auf* 
tretenbe Äreu3ung0erfcbeinung, nicht um eine raffenbaftc Silbung.^ 

Unter 6iefer Äreu3ung0erfieinung tonnte ficb aber 6er iginfcblag einer 
in 0fteuropa nid?t ftart, in 0|l6eutfcblan6 febwaeb Pertretenen i^affe per* 
bergen, 6er fubetifeben 2<affe, wie 2^ecbe 6iefen 0d?lag genannt b^t. 

«^0 ift im großen ganzen anfebeinenb 6er 
gleiche 0cblag, 6en 6er polnifcbe 2^affen* 
forf(ber Csetanowfti ab „präflawifcbe 
^affe" beseiebnet b^^t» ^0. 6iefer 0cblag 
nach 0d;ä6elfun6en gewiffe b^ute flawifcb 
befiebelte (öebiete 0jleuropa0 febon 3öbr* 
taufenbe por 6en (porwiegenb norbifeben) 
Urflawen befiebelt bßtte. ^eebe b^ttc feine 
fubetifebe 2<affe, ab er fie nach ibreu jwug* 
fteinseitlid^en heften gefebilbert b<^tte, ab 
„?rvpu0 I" be3ei(bnet.2 0(biff b^t StPci 
0cbiäge innerhalb 6e0 breitgefid;tig*tur3* 
töpfigen UTenfcbenfcbIag0 Söbmen0 be* 
fdjrieben. (Segen 0ji:en werben Ilöpfe büu* 
figer, 6ie minber tur3 finb unb bei nieb* 
rigerem 0bergefi(bt breitere Hafen feigen, 
gegen tPeften werben häufiger bie für* 
3eren Äöpfc mit fcbmälerer Hafe unb höbe* 
rem 0bergefi(bt; gegen 0ftcn seigt fid;) 
anfebeinenb außer bem 3unebmenben oft* 
baltifcben aud) ber fubetifebe i£inf(blag, gegen tlDeflen ber oftifebe unb in 
geringerem UTaße ber binarifd^e.^ 0omit febeint bic Se3eicbnung „0ube* 
tifebe 2^affe" Pon 2^ed?e gut gewählt 3u fein. 0d)eibt b^^t ben fungflein* 
seitlichen formen biefer 2^affe bie Seseiebnung „0flbeutfcbe liursfcbäbel* 
form" gegeben.^ XX>egen ihrer angenommenen blutigen Verbreitung in Po* 
len, 0(blefien unb Söbmen — unb Pon ba au0 bi0 nach i6ftlanb, 2^uß* 

^ Siefee etwa jtuifeben 0ßtaffc unb ber innccaßatifcbcn "Kaffe ßebenbe UTcn« 
fcbcnfcblag iß 3. S. Pon ber Künßlectn Käthe KoIIiüiQ bäußg baegeßeUt 
tporben. Sie Setebnungen biefer Ktinßlerin, bie neben biefem UTenfcbenfcblag 
bfters auch oßifcbe, oßbaltifcbe unb fubetifebe UTenfeben batßellen, fbnnten je« 
boeb 3U ber faifcben “Hnnabme führen, bie nieberen VoIFsfchicbten Seutf^- 
lanbö feien teils oßifcb, teils oßbaltifcb, teils fubetifcb, teils innerafiatifeb. 

^ Keepe, Sur “Hnthcopologie ber jüngeren 0tein3eit in 0cbIefien unb Sbh* 
men, 2tr<b. f. Kntht., Sb. VII, I908. 

^ ©chiff, Seiträge 3ur Kraniologie ber C3ecben, Krcb. f. Knthr» VT. S* XI, 
1621. 

* ©cbeibt. Sie Kaffen ber jüngeren ©tein3cit in ißuropa, UTüneben 1624. 

2lbb. 546. iTtary Wiginann, 
cEänscrin. 0ßbaltifd)cr, fubeti* 
feber ober inncrafiatifd^cr neben 

norbifdKtn tfinfchlan^ 



■au» Polen nöct) (Plötnburg eingexpanöert. X')orv»iffleiii) fubetif® abb, 346 a,b. 

abb. 34$. wtettin. PortDitgtnb 
fuöctifdj mit norbifdjfm ißinfcblaa 

abb. 347. ©flprtugfn 
norbifd)=fuöetifc^ 

abb. 3B0. 3>ttau (Sadifen). 0uöttif 
noröifd). (H; blonb) 

abb. 34<). VPeftgöIijitn, au» beutfet)» abb. 3B0. Sittau 
fpred^tnöcr Samilit. Suöctifct) norbifd 

tDa|)cfc|)cinIi4> fu&cfif4)et: (Einf4>Iag 



2lbb. 5SJ. V)oru5. fubetifdj. <^anbj(id)nung 
»on Äätbe ÄoUtpig) 

■Jlbb. 382. @ct)lcfifn. tJorwitgenb fubctifdi 
mit norbifc^tm £infd>l«g 

Mbb. 363 a, b. Brcia <übtn (ectjUftm). (D|tbaUifd)=fu6etifd) i (A: hellgrau bia htUbraun, H : buntelblonö) 

"abb. 364a,b. Deutfdjböbmen. @uöetifd>sfdlif(^(söinttrifd)) ^ (A; grau, H: afdjblonb) 
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lan6 unö in 6ic ^aufi^, mit polnifdjcn Ttrbcitcrn ins rl?cinifc^sTX)fflfßUfcbc 
3n6uflricgcbict — xoirb man bicfen tncnfc^cnf(^>lag am beften als fu6ctif(^)c 
Kaffe be3cicf)nen — falle man 6cn Schlag überl^aiipt ale eine 2iaffc (erb* 
gleict)c tTlcnf^jengruppe, x)gl. ©. H) anfeben muß un6 nicht eher an ucr* 
febicbene Kreusungeformen mit inncrafiatifeber Kaffe öenten barf. 

©einer fubetifeben Kaffe bßt Kecbe folgenbe Süge sugefebrieben: (öe* 
ringe Körperböbe beim männlid^en (0ef(bled)t etwa |,6o m, perbältnie* 

geringe Kopfgröße, Itlittel» bie Kurjtöpfigteit, jeboeb nicht Jugel*, 
fonbern eiförmige Kopfform mit betonten ©cbeitelbeinbödern (ngl. ©. ff7) 

2lbb. 366. Dorgcfcbicbtlid^er ©djabcl öcr fubctifdKti Kaffe aus Köbmen 

unb leid)t auegewölbtem <oittterbaupt; mittelbreitee (öefiebt mit ftart be* 
tonten 3o(bbeinen, welche weiter nach t>orn liegen ale ber obere Tlugen« 
böblenranb; fteile niebrige ©tirn, breite flad^e Hafe mit ni(^t gerabe, fon* 
bern gewölbt gegeneinanber auffteigenben ©eitenwänben, fo baß baö Ha* 
fenftelett etwas (öebläbtes erhält; »ortretenbe, fajl febnaujenförmige Kie* 
fer, bunEle <5aars, i^auts unb Kugenfarbe.^ Bei ber porgefdbicbtlicbcn S<^rm 
ber fubetif(l>en Kaffe fanb Kecbe häufig ein burd; eine Habt zweigeteiltes 
3ocbbein (malare bipartitum sive japonicum), wie es bei 0ßafiaten 
»ortommt. 

Über bie feelif(^en i6igenfd)aften ber fubetifeben Kaffe finben ficb feine 
Beobachtungen. XX>enn K. X). lITüller unb Itl. ©pringer ^ nach ibrt** rafs 
fenfunblichen Kinberiinterfuchungen bie Kreujung „norbifch X mongolifcb" 
als ein „unglücflid^es Haturfpiel" bezeichnen unb mit biefer Kreuzung ein 
„bisbarmonifches" feelifd;es Derbalten perbunben fanben, fo tann man 
unter biefer Kreuzungsgruppe Kinber mit fubetifebem iginfchlag ober auch 

^ Kecbe im Keallerifon ber Dotgcfcbicbtc unter „Homo sucieticus“. 
® K. X). Ittüller unb ÜT. ©pringer, ©ozialantbropologifcbe Beobaep* 

tungen, Krepin f. Kaffen* u. (Befellfcpaftsbiologie, Bb. 18 ^eft I, I92ö. 
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mit o|lböltif(t>cm iginfctjlög vermuten, 6enn beibe i6infcbläge tönnen ben 
jCinbrud „mongolifdjer" Beimif(t)ung mad;en.- 

£0 gibt eine „Äonflitutioneanomalie, beren Urfaeijen buntel finb" (^en^),^ 
bie nicht mit raffenhaften iCrfcheinungen eines innerafiatifchen sSinfchlags 
vertvechfelt werben barf. IDae ijl ber fog. iltongoliemus, auch mongo* 
loibe 3biotie genannt, am beflen wohl mit van ber 0d>eer^ als mongo? 
loibe tni^bilbung bejeid^net €0 h<tnbelt fid; babei um hod;grabig geiftes* 
fchwache Äinber, weld;e „in ihrer törperlichen i^rfcheinung gewiffermaßen 
eine Äaritatur bes titongolentypus barflellen. 3ch h^^be ben i6inbrucE, baß 
bas tranthöfte tlTongoloib meift ni(^t tlar von bem mongolotben cLypus, 
ber ja in j^uropa weit verbreitet 
vortommt, unterfchieben worben 
ift. XX>enn biefer mit einer aus 
irgenbwelchen (örünben entjlan* 
benen 3hiotie jufammentraf, fo 
war man oft wohl mit bem Ha* 
men ,l1^ongoli0mu0‘ bei ber 
<^anb. £)er erfte ^efchreiber bes 
Suftanbes, Sangbon iD 0 w n, 
nahm einen 5»f<^ntmenhcmg bei* 
ber €rfd>einungen an."^ 

£5aß innerafiatifches 23lut 
nach i^uropa, biefer 
Tlfiens", eingefictert ift, verfteht 
man gleich, wenn man auf einer 
i£rb!arte bas weite (öebiet afiati* 
(eher ^enfd^narten betrachtet 
unb im (öegenfa^ ba3u bas Eieine 
(öebiet europäifcher Jitenfehen* 
arten. iDie fubetifche Kaffe wirb 
man siemlid? unmittelbar an bie 
innerafiatifd^e Kaffe anfchließen 
bürfen. ©er 2j. ^Ibfdjnitt foll bartun, baß bie oftifd^e unb oflbaltifdje Kaffe 
in einem o»f<^tttnttnho«g tnit ber innerafiatif^en Kaffe gebadet werben 
Eönnen. 0o wie bie oftifd?e Kaffe von (Dfleuropa aus nach tDcften, bie 
fubetifche unb oftbaltifdje nach Horbwcflen in vorgefc^ichtlicher ^eit vor* 
gebrungen finb, fo fcheint aud> immer wieber innerafiatifches 23lut nad; 
tnittel* unb XX>e|^europa ein5ufidern.^ 

^ itenj in Kautr^Jifchct^iLcnj, Kb. I. 
^ t>an bcc ©cheer, Beiträge juc Kenntnis bet mongolifchcn Jttißbilbung 

(niongolismus), Slbhanblungen aus bcc VTcutoIogic, Pfvehiateie, Pfpcholo* 
gic unb beten (Bren3gebieten, ^eft 1927, bie KtanEh^itserfcheinung 
etngehenb behonbelt, ohne jeboch taffenEunblid^e ©chlüffc 3iehen 3U wollen. 

® tten3 in Kaut«d^ifd>et>ilen3; Kb. I. 
* ©et Kolfchewismus, bet innetaftatifche JtTenf(hen in gtoßet 5ahl in fein 

^eet einßellt, bebeutet ein weitetes ^eteinfühten afiattfehen Klutes nach iCuto* 
pa unb feQt fomit taffifch bie hunnifchen unb mongolifchen Dot^oße Kftens 
gegen ICutopa fott. 
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3nncrafiatifc^e8 Blut ijt aber nic^t bas cinjigc europafremöc Blut, ba& 
md) Europa eingefiefert ifl. 3n ber 2^affenmif(bung bca 3ubcnturne 
finbet fi(^ »iel europafrembes Blut. IDic T^affenjufammenfe^ung unb sge* 
fcbidjte bee i'übifcbcn X)olte9 b«be icb in ber „2^affen!unbc bcs jübif^en 
Doltca" (J930) bcbanbclt. Tlucb abgefeben x?on Beimifebungen |ubif(ber 
^^ertunft, bic ben curopäif<bcn X)öll!ern curopafrembee Blut Dcrmittclt 
haben, laffen ficb in ber Bei>ölterung iDeutfcblanbe Äörpermertmale fin* 
ben, bie nicht 3um T^affenbilb irgenbeiner ber europäifeben Waffen gehören. 

00 finben fi(b nicht fehr feiten in ber Bepölferung geträufelte ^aare. 
XX>ohcr finb biefe abjuleiten? 3n vielen Sollen voirb ee fich beim 7luftreten 
geträufelten f^aaree um ^rfcheinungen h^nbeln, welche bie i6rblichteit9s 
lehre als 3biovariationen (ober Mutationen) bezeichnet, um i6rfcheinungen, 
bie barauf beruhen, ba§ aus bisher unbetannten Urfachen bei einzelnen tUen* 
f(htn ein neues Mertmal entfteht. IDie fortwährenben Kreuzungen innerhalb 
einer Bepölterung machen bie igrforfchung folcher i6rfcheinungen fafl un* 
möglich. 3n manchen fällen h««i>clt es fich beim Tluftreten geträufelten ober 
gar traufen <5<^ares aber ficherlich um ^infchläge negerifchen Blutes, 
gelegentlich pielleicht auch um iginfehläge, bie pon porgefchichtlichen euro« 
päifchen Kaffen htt^3uleiten finb, Pon benen einzelne i6rbanlagen ficherlich 
burch porgef^i^tli^e Kreuzungen bis auf uns getommen finb. 

Hegerifches Blut finbet fich in Beimifchung in ben Mittelmeerlänbern 
iSuropas feit früher ^eit (Heger im römifchen ^cev, Hegerftlapen) nicht 
feiten; Pon bort mag es burch beutf(h*fübeuropäifche Berbinbungen hin 
unb xpieber nach iDeutfchlanb getommen fein. 3n ^o^^f^nftäbten — in benen 
3taliens befonbers feit ben Kreuzzügen — unb (örogftäbten tommen Der* 
binbungen mit europafremben Menfchen por. 3m | $. 3ohrhunbert hat man 
hin unb tpieber Heger unter bie Bpielleute europäifcher ILruppenteile ein« 
geftellt, unb auch für IDeutfchlanb ifl ein Sali bezeugt, tpo ein folcher Heger 
eine IDeutfehe htitatete unb zahlreiche Hachtommen hinterließ. Tluch als 
IDiener waren eine ^eitlang Heger Mobe unb mögen Kreuzungen Per» 
urfacht haben. IDem jübifchen Bolte eignet ein leichter negerifcher sginfchlag, 
ber burdh beutfchsfübifche Mifchehen auf beutfehe Samilien übertragen wer» 
ben tann. 3<h habe in IDeutfchlanb in einigen fällen Menfchen beobachtet, 
bei benen i^ negerifches Blut permutete. 

Bie hatten meiftens eine bräunliche <oaut, bie im (öeficht flecfige 0tel» 
len Pon befonbers buntler Färbung ztifltt* ^it <baut fah bann fchmu^ig 
gelbbraun aus unb zugleich wirtte fie auffällig troefen unb zur Salten» 
bilbung geneigt. Reicht negerifch ausfehenbe Menfchen, bie ich übrigens 
unter bem weiblichen (öefchlecht häufiger beobachtet habe, waren immer 
fehr hochbeinig, gerabezu fielzbeinig, bie Tlrme waren fehr hager, bie Köpfe 
auffällig tlein mit trausfehwarzem <^aar, bie Brufltörbe waren fehr fchmal 
unb fchienen im wagrcchten (Duerfchnitt weniger langrunb als runb gebaut 
ZU fein. Kn einem Mann, ber negerifche Mertmale befaß, bazu aber blaue 
Kugen, beobachtete ich fch»^ flarte Überaugenbögen, ein Mertmal alfo, bas 
nicht negerifch genannt werben tann. sgigentümlich war, foweit ich co fcjt* 
ftellen tonnte, bei all biefen Menfchen bie Bilbung ber Siuger: biefe waren 
fehr lang unb hatten (öelente, bie fich bei ber Bchlantheit befonbers tuglig 
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7lbb. 367. Ceutf(t?e aus öem 2^t>einlaiib mit Binbern c>oti ncflcrifcbem €infd)lcg 

7(bb. 36$. llnabe au8 23aöen. 
ncgcrifd^cr £infd)lag. (Kraustjaar) Ungcr,©d)rif^tcllcrin. dußcrcuro* 

paifd^cr Ka||cftn|cblag^ 

abl^obcn, bo(^> aber in ganj anbercr ICDcifc, als bteö bei fct)r f(^Iantcn nor» 
bifd)en <5än6cn Dortommt. 

3n Tlmcrita bient ber Hagelmonb bee S^aumens, fetter ^albtnonbförmige 
i?eUe bie Hagel gegen iltre IQOur^el 3U seigen unb ber bei allen 
europäifc^cn 2<affen ^ell ju fein fdteint, basu, eine etxüaige löeitnifc^ung 
pon Hegerblut 3U ernennen. 3m einer folc^en, fonjl: ni(^>t ober Eaum 
no(t> erkennbaren Beimif4>ung foll fic^ ber Hagelmonb noct) viele (Set 
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f4)lc(^tcr lang mit gclblidjcr Sörl>«ng »ererben.^ llud) foU bei weiter ju* 
cücfliegenbem negerifebem sSinfcblag 6ie Hafenlippenfalte (i>gl. 0. jos) no(b 
gelblieb gefärbt fein. 

iSuropafrembes Blut ifl 6er europäifeben Bet>öl!crung 6ur(b t>erbin6un# 

2lbb. 3bo u. 3b|. Horöbeutfebe mit augcrcuropäifcbcnt 2<a|Tcnfinfcblßg. 
A: blaugrati. H: buntclblonö 

?lbb. 3b2. <^ollßnb. 
pan «äaanen (tltaltr). Horöifd) in. inalayifdKni 
£inf(l)lafl^ (Seiden.: Dogcl p. Dogeiflein) 

2lbb. 3(>3. Heger ous ©abomey, 
fransöfifdKr 0olöat 

gen mit ^iQfunern jugefommen. IDie oigeuner brachten 6ie J^affenbe* 
flanbteile ihrer norbinbifeben <oeimat mit, aus ber fie ungefähr um 300 
D. Cbt*. auewanberten. Um 900 n. ihr* bitten fie in ihrer <o<^»Pt*itaffe 
Perfien erreicht, um |0ö0 0übofteuropa, um |400 Ulitteleuropa, um |500 

^ “Ugl. auch ^Koloniale Tlunbfcbau, 1915, ©. 520; ferner trugen ^ifeber, 
“Uerfueb einer (Benanalvfc bes UTenfeben, Stfepr. f. inbuftiüe 2lbflammung0= 
unb X)ererbung6lebrc/ Bb. 54, I930, ©. 139. 
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€nglan6, im jg. 3«l?i’^un6ert TimeriEa. 'Ztuf U;rcn U;>an6crungcn ^aben fic 
Blut öcr öurcbvDanbcrtcn BcDÖlEcrungcn fpärlid) aufgenommen. 0ie fiel* 
len $umeift eine iTfif^ung x>erf(^ie6ener nod? aus 3n6ien Eommenber Haf» 
fenbeftanbteile auf ber (örunblage einer orientaIif(^sr)or6erafiatifd)en Haf» 
fenmifd)ung bar, 3uglei(^> aber u)a^rfd>einlict> eine getoiffe ju 3igeunerif<^em 
^eben neigenbe 'duslefe aus biefen i>erfd)iebenen Haffen.^ 

lOOabrfcbeinUd» ift aber in ben anberen europäifd>en idnbern ein gexoiffer 
^infdjlag europafremben Blutes t)äufiger als in lDeutf(^lanb (»or |9|$) 
3u finben. Befonbers jlarE fc^eint biefer i6infd)lag ^)eutc in SranEreic^) 3U 
fein, bas Truppenteile aus allen Erbteilen toäbrenb bes tPelttriegs auf fein 
(öebiet übergefübrt ^at. <^ollanb 3eigt in 
feinen größeren 0täbten unperEennbar ben 
malayifc^en £inf(^lag, ber aus feinen 
Kolonien ftammt. 5*^über auf 3«t>ö unb 
ben nadjbarinfeln anfäffige l;ollänbifd>e 
Samilien bringen öfters ifjre malayifdbcn 
IDienftboten nad) <^ollanb mit. (IDie Tin* 
fic^t, nur noc^ tüenige fläbtifd)e S^^milien 
<oollanbs feien Don biefem s^infc^lag gan3 
frei, möd)tc id) als flarEe Übertreibung an* 
feben.2) 

i^ier xoätt aud) bie „0d)t»ar3e 
0dimady' 3U nennen, bie Hot* 
3ud)t, bie in ben 3<^bicu öer Hbeinlanb* 
befe^ung pon afriEanifd^en 0olbaten 
SranEreid)s (Dgl. "^Ibb. 3b3) Derübt xDur* 
ben. IDie tDirEungen ber „0d:)VDar3en 
0d7mad>" tDurben DerftärEt burd) eine im 
befehlen (öebiet leiber nid;t feblenbe beutfebe Haffenfcbanbe. IDie 5<^bl ber 
negermifcblinge im Hbeinlanb tDirb Don <3. 0d)röber3 mit boo angegeben. 
£ine "dufgabe ber beutfd>en 0taatsleitung wäre es gewefen, ben überfallenen 
grauen gegenüber nid^t nur bas Hed)t, fonbern bie Pflid>t 3ur Befeitigung 
foId?cr 0d;wangerfd)aft aus3ufpred)en. (0iebe '^Ibbilbungcn 0. 264.) 

^ Über bic Doeberaftatifepe »gl. 0. I09 ff., über bic oricntalifcpe Haffe 
»gl. (Büntber, HaffenEunbe bes jübifd)cn "üolEcs, 1930. 

2 T>gl. jeboeb Sonne, 3abrg‘ VI, ^eft 6, 1930, S. 284 f.: „Haffen« 
»erfall ber ^oUänbcc". 

^ „X>oIE unb Haffe" 1934 ^eft 5, S. 153 t „d'arbtges Blut in 5>cutfd>Ianb." 

Tlbb. 3b4. Poinincrn. €infdüag 
einer außereuropäifeben Hoffe 



12, TDac^etum, Tlltcvn^ IXvanUjcitm^ Blutgruppen* 
forfc^ung, !Ronjtttutton, Betregungeeigenl^dten 

^crama)a(^)fcn, bic 6cr Steife un6 fc^Iic§U4> bU ^eit öea ZU 

tcrns bieten bei 6en einzelnen 2<affen t)erfd)ie6enbeiten. £0 ift f(t>on 
erwähnt worben, ba§ bie norbifc^e Ttaffe fpät reif wirb, infolgebeffen 
länger im tDa(t>0tum be^arrt unb länger fugenblid^ auafieljt. ^ine ge« 
wiffe Srüfjreife fc^eint au^er ber weftif(t>en aucf> ber oftif(t)en 2^affe eigen 
3U fein, ein fpäteree Steifen ber oftbaltifcfjen Kaffe. IDer norbifcf>e Utenf4> 
bleibt länger tinblic^ unb in feiner (öefi^tel^aut auc^ als 3üngling öfters 
gerabesu mäb(t>ent)aft weic^ unb blüt>enb.i norbif(i>e Utäbetjen, aber au(^ 
3ünglinge, erf^jeinen oft überaus l)0(t)beinig, babei überf(^)lant unb wie 
3erbred)licü langbeinig. tTleiflens wirb bei ber norbifd>en Kaffe erft 3wi« 
fd>en bem 20. unb 50. iebensfal^r ber Brufltorb fo weit unb bie ©djentel 
fo fcülantspoll, bag fie bem t>o^en tPuc^s für abenblänbift^e @d;>önt)eit0« 
anfd?auungen entfpred>en. 

iDas norbifd>e üOeib wirb fpät reif unb bleibt am längflen iugenblid>. 
160 tann swifd^en bem so. unb 40. i[eben0iaf)r in <^altung unb ^efid)t0« 
3ügen nodf) immer fugenblidje aufweifen. 0elbft norbifc^e (örei« 
filmen üaben oft nod^ eine überraft^enbe ^aut unb eine gewiffe 
3ugenblid>Eeit bes 'dugenausbruds. SDie anberen Kaffen mit 2tu0nal)me 
ber fälifd?en Kaffe Derblütien rafdier, unb befonbers bas n)eib ber oflifdien 
unb oftbaltifdjen, anfdieinenb aud> bas ber fubetifdien Kaffe, 3erfällt oft 
febon nach bem so. iebensfabre fo, baß man einen etwaigen frül?eren Kei3 
taum glauben möchte. IDer Klter03erfall bes ^efiebts ifl befonbers bei ben 
breitgefid;tig«Eur3töpfigen Kaffen auffällig, wo es 3u Gilbungen Eommt, 
weld?e abenblänbifibcm ^mpfinben als tjäßlicb erfebeinen.^ IDas oflifebe 
^efid)t ifl bem Verfall in bie <^äßlicbEeit be0l>alb fo ausgefe^t, weil feine 
Setteinlagerungen bei jgrfdilaffung ber (öewebe eine S^^^tung unb Kun3el« 
bilbung unb @d;wammigEeit »erurfacben, bie alle 3erflören. ©er 
beftimmtere (öefid^tsfdinitt unb ber f(blan!ere, feinere Körperbau ber Horb« 
unb ber XDeftraffe unb ebenfo ber Körperbau unb (öefitbtsfcbnitt ber bi« 
narifd)en 2^affe machen folcbe i6rf(beinungen in biefen Kaffen unmöglich. 
7iud> ftarEe Kun3eln Eönnen bort ben (öefiebtsfebnitt nicht rerwifeben. 

^ ©er „Kcrlincf tLoFalan3cigci*" t>om 7. 3unt 1927 bcrid)tct 3. 25. »01t bem 
C?lte0ef über ben 7ltlanttfcben (!>3ean, bem 7lmeciEaner (Cbambecltn, ec pabe ein 
„jugenbltcbes, man moepte fafl fagen, 3actes Tlusfepen", 3ugletcp fcbilbect ec 
tpn als „benfelben ©yp wie üinbbeegp, jung, blonb, blauäugig unb überaus 
fd>lanE unb bucbtcainiect", flellt alfo bei ben beiben ecflen, weld>e ben 2ttlan« 
tifd>en (I>3ean übeefTogen, noebifepe ItTecFmale fejl. ©ec ©egenfaQ 3inifcpcn bem 
„3acten", ja mäbepenpaften Tlusfepen mancpec norbifcpec ITlännec unb ipeen 
überaus männlicpen iteiflungen begegnet einem beim tiefen »on tlebensbe« 
fepeeibungen üoeeniegenb nocbifcpec UTenfepen nicl>t feiten. 

^ UTan oecgleicpe 3. K. 3ugenb= mit Kltecsbilbecn bec ©cpciftjlellecin 
V* iBbnec»tEfcpenbacp. 
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Über öie Bestehung einsclner Ärantt?citen 3u ben Pcrfcbicbcncn Kafs 
fen fmb innerhalb iguropas noc^ taum Sorfc^ungen tJorljanben. Tius am 
beren Erbteilen Hegen ÜnterfucHungen por, bie beftätigen, bag sxpifeben 
Kaffe unb Kranibeit beflimmte Bejiebungen walten. iDie 4ebre pon biefen 
^esiebiingen nennt man getPÖt>nH(^ Kaffenpatbologie. i6ine Krantbcit, 
bie ben tUenfeben ber einen Kaffe febr gefäbrli(b wirb, greift tHenfcben 
einer anberen Kaffe, bie im gleichen (öebiet wobnen, Piel geringer an. Be« 
ftimmte Krantbeiten, bie innerhalb einer Kaffe häufig finb, tommen tro^ 
gleicher Umwelt innerhalb einer anberen taum por. IDie eine Kaffe neigt 
3U biefer, bie anbere 31» einer anberen Krantbeit.i Kraepelin^ b«t febon 
permutet, bag i6ntftebung unb t)erlauf pon (Seiftestrantbeiten wefentlicb 
bureb raffifebe Einlagen bebingt feien. Kll biefe Beobachtungen unb X)ers 
mutungen laffen auf grunblegenbe Unterfebiebe auch ber inneren leiblichen 
Anlagen fcbliegen: fei es, bag bie ein3elnen Kaffen wirtlich ficbtlicbe Der? 
febicbenbeiten bes ^eibesinnern aufweifen, fei es, bag ihre Körper in ber 
Bereitung bee Blutes unb ber 0toffe innerer Kbfonberung (Betretion), 
ober etwa auch ber batterientötenben Btoffe, ficb gan3 perfebieben perbaH 
teil. IDie cLatfacben febenfalls befteben; ihre Deutung gehört 3um grögten 
ILeil noch tünftiger Sorfebung an. 

Sorf^ungen über europäifebe t>erbältniffe liegen 3war Por, finb aber 
infofern in ihrem XDtvt ftart geminbert, als fie Dölter ftatt Kaffen be* 
trachten unb baber wenig ober gar teine Beblüffe 3ulaffen. Hur bie Krant« 
beitsperbältniffe ber 3uben finb in «Europa etwas beffer erforfebt; fie finb 
in ber „Kaffentunbe bes fübifeben t>oltes" (|g30) bebanbelt worben. 

^in3elne Beobachtungen führt Bebboe^ an. IDanacb geigen in sSnglanb 
im Btabtleben Kinber mit buntlen fine Qfögere ^ebens3äbigteit 
als belle Kinber. Bebboe fcbliegt baraus, bag ficb bei bem Knwaebfen ber 
Btäbte bie ^ßblenperteilung ber Kaffen fcbnell 3uungunften ber Horbraffe 
änbern werbe. IDie Blonben unb i^ellböutigen führe bas Btabtleben fcbnel« 
ler bem Kaffentob entgegen. IDie norbifebe Kaffe febeint ber Utalaria piel 
weniger 311 wiberfteben als bie buntlen europäifeben Kaffen. 5!)ie geringe 
ILropenfäbigteit ber Horbraffe ift febon erwähnt worben (pgl. B. 6j), 
ebenfo bie perbältnismägig grögere <oäufigteit Pon (öebärfebwierigteiten 
innerhalb ber oflifcbcn Kaffe.^ 

Heuere Unterfu^ungen haben ge3eigt, bag bie Bcblcimbäute bei Blonben 
empfinblicber finb, bag bie Utilcb blonber grauen anbers 3ufammengefe^t 
ift als bie ber buntlen, bag bie buntlen flärter rieebenbe Kbfonberungen 

^ S^as baef man ficb jeboeb lucntgcc fo »ocgcllen, als ob fcbcc Kaffe getuiffe 
Krantbcitsanlarien „angeboren" feien; »telmebr fo, bag auf bem iUege ber 
Vererbung ftep innerhalb ber einen Kaffe biefe, innerhalb ber anbern Kage 
jene (an fid) innerhalb jeber Kaffe mögliche) Krantpcitsanlage, bjw. Knlage 
ber Wiberffanbsfähigteit, mehr ausgebreitet haben. 

“ Kraepelin, Vergleicpenbe Pfvepiatrie, Sentralbl. f. H^eroenpeiltunbe u. 
Pfvepiatrie, I90^. 

^ Bebboe, The Races of Britain. J885. 
^ Pta cp ber mir übermittelten Beobachtung eines 2lr3tes foUen blonbe, 

helläugige Kinber an ber Halsbräune (Krupp, cCroup) perpältnismägig »iel 
päuffger gerben als buntelpaarige unb bunteläugige Kinber. 
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^«ben (0d)wciß, (Talg, tncnftrußtionsblut), 6a§ öiinEIc mcbr Hcigung ju 
icbcrs unb (öallencrtrantungcn b^bcn, cbcnfo 3U nicienflcincn, Hicrenfanb 
unb fcbxx)erer Ö5id)t, bag übcrjlartc ^cbaarung (<oYpcrtrid)ofi0) übcrtotcs 
gcnb bei buntlcn portommt.^ tltac €)onalb fanb in (ölaegotp bei Blonbcn 
geringeren IQDiberftanb gegen 0d)arla(^, IDipbtberie, tHafern unb lXmd)> 
buften.2 Umgetebrt fanb SDytee in ionbon bei 25rßunen größeren XX>iber? 
ftßnb gegen E)ipbtberie unb 0cbßrlad;.3 Kofinfti^ fanb in Polen, baß bie 
oftbaltifcbc Kaffe am toenigften ^ßbnertrantungen ausgefe^t ift, toaö fi^ 
xpabrfdjeinlicb aue bem geräumigen Äieferbogen biefer Kaffe erElären ließe 
(pgl. 0. J23). Beifpicle, roelcbc fo bei ben perfebicbenen Kaffen perfd^iebene 
Krantbeitoneigungen permuten laffen, ließen ficb mebren. ©a febe Kaffe 
bae iCrgebniö einee befonberen fabrtaufenbelangen Kualefeporgange ift, 
finb folcbc Schiebungen hwifeben Kaffe unb Krantbfit öud^ 3U erwarten. 
Unterfud^ungen bittüber, bei benen biebet norbifebe, oftbaltifebe unb fälif(be 
Slonbbeit noch nid?t getrennt xporben ift, ebenfotpcnig wie oftifebe, bina* 
rif(bc unb weftifebe ©untelbcit — laffen permuten, baß bie einhelnen Kaf* 
fen fid) aueb pbyfiologifcb (b. b* in ben icbensporgängen ihrer Körper) we* 
fentlid? poncinanber untcrf(^>ciben. 3n ben porwiegenb weftifeben ?Leilen 
3talien0 ift Sron(biti0 bnufiger, in ben porwiegenb binarifeben teilen bc0 
beutfeben 0pra(bgcbiet0 2Ucb0; bod? fehlen über biefe Scsiebungen hwi* 
feben Kaffe unb Krantbeit noch faft alle juperläffigen Unterfu(bungcn. ©ie 
febr cingebenben Unterfud^ungen pon Hiceforo unb Pittarb über Se* 
Siebungen 3wifd)cn Kaffe unb Ärcb0 b^ben — mit nicht genügenb befrie* 
bigenber ©eutlicbtcit — ergeben, baß bie Scpölterungen mit ftärtcrem nor* 
bifebem unb oftifebem unb wohl «ud; bie mit ftärEerem binarifebem i6in« 
fcblag mehr ab bie porwiegenb weftifeben SePÖlEerungen !ßuropa0 su 
Kreb0 neigen.® ©ennod? febeint mir, baß felbft in bem ftart gemifebten 
i^uropa eine genaue raffentunblicbe llnterfud;ung perfebiebener KranEbeit0* 
ftatiftiten übcrrafd>enbe i€rgebniffe jutagc förbern müßte. 0id)erli(b finb 
wie im Körperbau, fo auch in ber KörpertätigEeit grunblegenbe Kaffen« 
unterfebiebe porbanben. — KU biefe Permutungen weifen auf bie titöglicb* 
Eeit raffifeber Perfebiebenbeiten bin, bie bureb eine Kaffenpbyfiologie noch 
3U erforfdjen wären. 

X'Pcnn man bie iLuberEulofefterblicbEeit ber perfd)iebencn Räuber £uropa0 
pergleidK, fo seigt ficb, ^dß bie ^änber mit ftärEerem oftifebem unb oftbal« 
tifebem £infd;lag im allgemeinen auch eine höhere lEuberEulofefterblicbEeit 

^ Pgl. 2lfcbncr, ©ic Komplcpion als ein ^auptfcitccium bcc Konßitution, 
2lrd>. f. cfraucnbcilEunbc, ^eft ^/5, Ip25. 

^ Utac ©onalb, Pigmentation of the Hair and Eyes of Children 
suffering from the Acute Fever, Biometnea, 8, 1911/12, 0. 13 ff. 

® ©pFcs, Ü^ancct, VTopcmbet 1913. 
* VTad) ChcFanoivfFi, Ladetermination anthropologique etle Prob¬ 

leme des Races prehistoriques, Institut Internat. d’Anthrop. II. Session, 
1926, 0. 12. 

® Pticeforo unb Pittarb, Considöration sur les rapports presumes 
entre le cancer et la race d’apres l’ötude de statistiques anthropolo- 
giques et medicales de quelques pays d’Europe; bcrausgcgcbcn pon bcc 
KrcbsFommifßon ber bvsienifeben Abteilung bcs PölFcrbunbcs, (Bcnf 1926, 
©. 322. 
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jcigcn als bie ^änöcr x?ortoicgcnö noröif(^)cr unö wcftifc^cr Kaffe. Polen, 
Kumänien, Ungarn, (öalisien, öie Baltanlänöer, Kuglan6, Sinnlanö unö 
(ßfterreict) seigen eine ^ot)e JLuberEuIofefterblic^teit, eine viel geringere öa« 
gegen €nglanö, IDänemarE, 3elanö, io^Hanö, Horööeutfcblanö, Bpanien, 
Büöitalien. iunöborgi fanö in Bcbtoeöen unter Öen Bcbvoinöfücbtigen 
ettoa öoppelt fo Diel SraunäugigEeit XDie unter öer (f5efamtbeDÖlEerung. 
IDaraue fotDie aus anöeren TtuelefeDorgängen mag es ficb erUären, öag ficb 
in manchen (öegenöen, xdo Eein jtärEerer oflbaltifcber i6infcblag ansuneb* 
men ift, xdo alfo öie Blonöbcit jum größten ?Leil öie öer noröifcben Kaffe 
oöer böchftens noch eineö leichten fälifchen iSinfd^laga ift, Derhältni0mä§ig 
mehr Blonöheit finöet, ab man nach hem PorEommen Don ilangfchäös 
ligEeit erxDarten feilte. @o finö in öem (örogen XPalfertal (Vorarlberg) fogar 
ein Viertel öer ^eDölEerung blonö unö blauäugig, öabei aber 9$o/o EursEöps 
fig. 0bgleich öie einseinen UterEmale sxDeier oöer mehrerer Kaffen fich nach 
öeren Äreusung unabhängig Doneinanöer Dererben, obgleich man alfo gar 
nicht erxDartcn öarf, eine öer <5^wfigEeit hUler Sarben annähernö entfpre» 
chenöe <5äufigEeit längerer Köpfe in einem fo entflanöenen Kaffengemifche 
Dorsufinöen, mug man in einem S«IIe, XDie ihn öie BeDÖlEerung öes (0ros 
§en tValfertales öarftellt, öoe^ auch «n befonöere TluslefeDerhältniffe Öen« 
Een. £9 fcheint alfo, ab ob beftimmte TluelefeDorgänge geraöe öie htlbn 
Sarben öer noröifi^en Kaffe in bejtimmten Kreusungeformen erhalten h^t« 
ten, XDährenö reinraffig noröifche Utenfehen unö langEöpfige Kreusungs« 
formen in öiefer UmxDelt öer Tlusmerse Derfielen. Utan öarf aua Öen Be« 
Siehungen $xDifchen ^luberEulofe unö raffifchen i6rbanlagen Dielleicht fchlie« 
§en, öag mit öer Erbanlage sur noröif^en (unö fälifchen?) Blonöheit eine 
folche SU größerer tViöerftanösfähigEeit gegen üungenfchtDinöfucht Derbun« 
Öen fei, oöer öaß fich ßctDiffe Erbanlagen sugleich ab Blonöhcit unö ab 
tViöerftanöefähigEeit gegen iungenfchxDinöfu^Jt äußern. 0aß bei öiefer 
Blonöheit anf(^)cinenö nicht an öie oftbaltifche Kaffe geöaeht XDeröen öarf, 
mag au9 öer hoh^n ItuberEulofefterbliihEeit in Kußlanö h^t'^^orgehen. — 
IDie (Sicht ift in Öen Küftenlänöern öer Horö« unö 0flfee, alfo im (Sebiet 
öee ßärEften VortDiegens noröifcher Kaffe befonöere häufig. 0b ee fi(^ 
aber hier nicht um eine UmtDelterfcheinung, in öiefem S<^U «tti öie Küjlen« 
läge, h^nöelt ? Heigung su fchtDeren gii^tifchen ErEranEungen war ja häu« 
figer bei IDunElen gefunöen woröen. 

3n Öen (Sebieten Dorwiegenö oftif<^er Kaffe Eönnte man faft überall ein 
DerftärEtee Tluftreten Don Kropf unö Don öamit Dcrbunöcncm Kretinb« 
mu6 feftftellen. Oas Tluftreten Don Kropf unö Kretinismus ift bis in 
neuere ^eit häufig mit öem befonöeren ?LrinExDaffer einseiner (Sebirgsgegen« 
Öen sufönimengebracht woröen: öer (Sehalt öes betreffenöen iErinEwaffers 
an KalE, Ulagnefia, an Bchwefel« unö KupferDerbinöungen follte Kropf 
herDorbringen. <5eute neigt man mehr s« her Annahme, öaß 3ohmangel 
eine ^aupturfad^e öes Kropfes fei. 3d> Dermute, man tDÜröe Öen Urfachen 
Sur Kropfbilöung beffer auf Öen (Srunö Eommen, wenn man ererbten 

^ ß.un6bocg, Kaffen* unb (BcfcUfchaftspcoblcme in gcnetifchec unb mebi* 
Stnifchee Beleuchtung, »5ecebitas, I, J920. 
<j. S-Ä. <Sünn»fr,iDtfc^. Kafftnfunöe u 
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un6 (ettoa 6ur(t> 3o6mangcl) erworbenen Äropf unterfebiebe. Partner 
bat fi(b gegenüber allen Einnahmen einer lltitwirtung bte JLrintwafferö 
febr migtrauifcb ausgefproeben.^ TluffalUg ijl boeb, ba§ Ärantbeitserfebeis 
nungen ber befebriebenen Tlrt befonbere häufig uortommen in norwiegenb 
ojtifcben ober boeb mehr ober minber jlarE oftifcb untermifebten (öebieten, 
nämli(b „in tDallie, ^raubünben, Uri, Banoyen, in ben Pyrenäen, in ber 
Tlunergne, in 0al3burg, Böhmen, Äärnten, 0teiermarE, ^irol unb in ge* 
ringerer Tlusbebnung in SranEen, ^Thüringen fowie Heilen Belgiens, XX>ürt* 

tembergs, Babens ufix>.".i <^anbelt es ficb 
um eine Ärantbcitsanlage, bie ficb inner* 
halb ber oftifeben T^affe befonbers ftar! aus* 
gebreitet bat? Sür eine ^affenanlage unb 
gegen Umwelteinflüffe bat ficb 
ausgefproeben. (öerabe in ben uorwiegenb 
oftifeben Gebieten ber Tllpen ift Bropf in 
Derbinbung mit Bretinismus befonbers »er* 
breitet. 3m Banton UOallis Eommt nach 
5rance^ auf je 25 Einwohner einer, ber 
Eretiniftifcb entartet ift. 3m Hai non Bofta, 
bem ^auptuerbreitungsgebiet bes Bretinis* 
mus, jäble man 2000 Bretinen. Srance 
möchte aueb an raffifebr sSrfebeinungen ben* 
Een: „Überall in ber 0cbwei3 ftößt man 
auf Eieine, armfelige Leutchen mit Erumm* 
beinigem (öang, fpärlicbem <^aar* unb 
Bartwuchs, lebergelbcm run3eligem (0e* 

ficht, gebeugtem BücEen unb übertrieben greifenbaftem Tlusfeben — 
Derfprengte Überrefle einer faft ausgeftorbenen 3wergbaften Urbeuöl* 
Eerung." SinEbeiner wollte bei Bretinen HeanbertalmerEmale feft* 
ftellen, alfo ITterEmale einer im 2|.Bbfcbnitt 3u befebreibenben porgefebiebt* 
lieben Baffe ber mittleren iDilupial3eit, pon ber ficb fomit cin3elne €rb* 
anlagen bis beute erhalten haben follten. SinEbeiner trennt bie ^rfebeinun* 
gen bes Bropfes Pon benen bes Bretinismus unb führt nicht, wie anbere 
5orfcber, Bropf unb Bretinismus auf eine gemeinfame Urfacbe 3urücf. — 
j^ine perbältnismägig fo wirEfame iSrbaltung Pon HeanbertalmerEmalen 
bis auf ben heutigen Hag möchte ich aber nicht permuten; ich Permute piel* 
mehr, bag es ficb bei Bropf* unb Bretinismusfällen um BranEbeitsanlagen 
banbeit, bie ficb befonbers innerhalb ber porwiegenb oftifeben (öebiete per* 
breitet haben. 

3m 5ufammcnbang biefes Bbfebnitts ifl btc fogenannte tRonftitutions* 
foefepung ju eewabnen, bie beflimmte Icibltcbc mit beflimmten fccitfcbett 
Sügen pccbunbcn fiept, bie ferner bei beflimmten leiblichen Sügen beflimmte 

1 Dgl. (Bärtner, ^xQitnt bes tOaffers, I9I5, ©. 30. 
2 ^inEbetner, VTeanbertalmerEmale bei Bretinen (Seitfeprift für Binber* 

peüEunbe, 1.912) unb Bretinismus im Vtollengebiet, Borrefponbensblatt für 
©eptueijer ‘Ür3te, I9I8. 

“ ^ranc6, iDie 2llpen, 1913« 
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:aranf^eit6ncigun0cn auftccten ein ^ocf(^)ung65n)ct0, öefTcn t)cr^ältnte 
jutr 'Hafj’cnforfd^ung in ncujlcr 3cit lebhaft erörtert tütrb. 

2infänge ju einer :aonilitutionöforfd)un3 fönnte man fd)on innerhalb ber 
„VTaturpbilofopbic" ber 'Homantif, bei ben mebijinifeben 5)enFern ber roman- 
tifeben Seit ernennen. Xerjl iltartius (1850—192^) bat aber bie 3ebeutung ber 
,,:Eonflitution" für bie ^eilFunbe Har ernannt. SDie tOenbung jur J^onftitutions. 
forftbung unferer ^Cage »oUjog ficb »or allem babureb, ba^ ber ^licf bes Ute* 
bijiners t3on ber !RranFbcit als einer IBrfcbeinung an biefem ober jenem 
lleibesorgan (üon ben sedes morbi t)ircboiV8) tueitergelenH mürbe auf bas 
(Befamtbilb bes HanFen JTIenfcben, aifo mit ber lErmeiterung bes är3tlicben 
(BefiebtsHeifes über bie einjelne :RranFbc«t binaus auf bie jebem tlebemefen 
eigene unb »ererbte :RranFbcitsanIage, 2^ranFbcitsbereitfcbaft, „5)ispofition". 
hieraus folgte balb bie iSrFenntnis, ba^ beflimmte BranFbciten ober BranH 
beitsneigungen bei ttlenfcbcn eines bejlimmten „Habitus" gehäuft auftreten. 
25efonbers italienifd^e, franjofiftbe unb beutfebe ^orfeber begannen nun mit ber 
2lufüeUung ein3elner „:Ronflitutionstvpen" ober „:R6rperbautvpen" unb beren 
entfpred^enben :Rranfbeitsneigungen. ?Die aufgejlellten mürben mit* 
einanber »erglicben, flimmten 3um ^eil miteinanber überein, miberfpracben 
einanber 3um anberen Ceil. iCs merben beute mehr als ein 5>ugenb foicber 
„^VPen" unterfebieben, ohne ba^ man fagen Fönnte, ber größte Ceil t>on ihnen 
fei aUgemein anerkannt ober es bube ficb ib« Sabl auf eine Heinere ‘Hn3abl 
einbeutig 3urücffübren laffen. 

rOeit über ben ^reis ber S'atbleute hinaus ijl bureb feine glän3enbe 
Teilung :aretfd)mers 23ucb „%6vpctbau unb (TbaraHer" (^. 2lufL 1925) 
beFannt gemorben, unb biefes :8ucb bnt bauptfäcblicb bie Unterfuebungen an¬ 
geregt, ob unb mie meit man bie :aonjlitutionstvpen mit ben Silbern ber euro* 
päifcben Saffen »ergleid>en ober 3um ^eil übereinflimmenb finben bürfe. ©d)on 
»or iBrfcbeinen bes mretfcbmerfd)en Suebes batten fran3Öfifcbe, beutfebe unb 
englifcbe ^orfeber (fo (CbaiUou, mac-'Huliffe, Sauer, Smeig, Sean, ©ofer, 
Paulfen) monjFitutionstvpen als SajTcnbilber aufgefa^t.^ 2lm beFanntejlcn 
aber finb bie Vergleiche 3mifd)en :Rretfd)mers „:a6rperbautvpen" unb ben leib- 
Iid)*feelifd)en 'HafTcnbilbern iCuropas gemorben. Bretfcbmer batte als Profef- 
for ber Pf^d^iatrie unb VTeuroIogie nach feinen ißrfabrungen an !RranFen brei 
»erfebiebene „^örperbautvpen^^ aufgeflellt, für bie er jemeils auch ein beflimmtes 
feelifcbes Verhalten be3eicbnenb gefunben batte. Salb nach iCrfcbeinen feines 
Sud^es mürbe aber (»on ©tern-Piper) behauptet, tRretfcbmer habe mit 
feinem „leptofomen ^ppus" nid>ts anberes als bie norbifebe SafFe, mit feinem 
„musFuIären'' nichts anberes als bie binarifebe, mit feinem „ppFnifd^en ^ppus" 
nichts anberes als bie oflifcbe^falpine) SafFe ge3eicbnet. PTacb lerfcbeinen bes 
»on niatbcö (nach beffen ^nnsbrucFer iRranFenbeobaebtungen) »erfaßten 
2lbfcbnittes über bie ^Eonflitutionstppen bes tVeibes in ber ^alban*©eiQfcben 
„Siologie unb Pathologie bes tVeibes" (Sb. II, 1923) mürbe (»on Bolbe) 
behauptet, ttTatbcs habe in feiner „PpFniFa" ober „3ugenbform" nid>ts an* 
beres als bas ojlifcbe (alpine), in feiner „3nterferueUen" ober „SuFunftsform" 
nichts anberes als bas binarifebe Weib ge3eicbnet. 5)iefen (BleicbfeQungen mürbe 
»on anberer ©eite miberfproeben, unb feitber geben bie nteinungsäu^erungen 
über bie Se3iebungen 3mifcben SafFenbilbern unb Ilonflitutionstrpen bin 
unb her. ». Verfebuer Fonnte inbefFen nacbmeifen, ba# Vlorbbeutfcblanb, 
mie nach rafFenFunblicben Sefunben 3u ermarten ifl, mehr fleptofome, 
©übbeutfcblanb mehr PpFnifebe habe unb bag auch gleicbftnnige Se3iebungen 

^ iein3elne biefer :RonjIitutionstvpen finb ja febon bei ben betr. SafFen ge¬ 
nannt morben, »gl. ©. 33/39, ©» 86, ©. JI3 unb ©. 13J. 
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|>tcc mc\>t 3U einem 3v^I<5tl>Vtnen, bott mti>t 3U einem fc^i30t^Vtnen feelif(|>en 
T>er^alten befldnben.' 5)eutlicbec \)ahtn fi<|> 6ie 3u ectnactenben 3e3icbun0en 
3U>ifcbcn leiblichen 3ügen unb »ilbecn feelifcbcc ietfranPungen ergeben buccb 
■HittecsböUö, Beitrag 3ur Jrage ^affe unb Pfvehofe.^ 

ttlan enirb beute nur for>ieI fügen bürfen, ba^ ficb fdmtlicbe !Ebrperbau» 
tvpen anfebeinenb innerbulb aller ber T^affengemifcbe ftnben laffen, melcbe 
bie heutigen Beuölferungen Ißuropas barftellen, Wäre 3. B. urfprünglich ber 
leptofom'fch^othvtne Cvpuö !Rretfchmer8 gan3 ober huuptfä4)Iieh »riit ben leib» 
lich'feelifchen 5ügen ber norbifchen BafTe, fein pv^niffb-av^lothymer Cvpu» 

gan3 ober huuptfächlich mit ben 
leiblich'feelifchen 5ügen ber ofli» 
fchen (alpinen; Baffe »erbunben 
getoefen, fo fännten nach einer 
“üermifchung ber beiben Baffen 
fehr tDohl leptofome, bas hei^t 
fchlanfgebaute iltenfehen mit 
ben feelifchen 3ügen ber „3pflo» 
thvnten" ober ppPnifch, b. h» 
unterfeQt gebaute Blenfchen 
mit ben feelifchen 3ügen ber 
„©chi30thvnien" auftreten. 
Buch mürben fich heute, nach 
ber fortgefchrittenen Permi» 
fchung ber europäifchen Baffen, 
tnohl eine mehr oflifche Bus» 
prägung „fchi3<?tbvt«c’'^^ 
fchen Perhaltens »on einer 
mehr norbifchen unterf^eiben 
laffen, ebenfo eine mehr oflifche 
Busprägung „3vPlothvmen" 
feelifchen Wefens »on einer 
mehr norbifchen — um nur 
folche vereinfachten Beifpiele • 
3U nehmen, benen gegenüber 
bie tPirflichfeit mit ihrer Breu» 

. 3ung ber Baffen unb ber Bon» 
flitutionstppen viel verivirren» 
ber liegt. 

Piclleicht lä#t ftch bie Jrage nach Be3iehungen 3rvifchen Bonftitutions- 
tvpcn unb Baffen heute ftatiftifch überhaupt nicht mehr löfen, benn je weiter 
bie Permifchung ber Baffen unb auch ber (einmal von biefen unabhängig ge» 
bachten) Bonffitutionstppen fortfehreitet, beffo mehr verlieren fich auch bie 
HTÖglichfeiten, burch errechnete VPechfelbe3iehungcn (Borrelationen, vgl. 
©. lo) 3U einer Busfage über bie ein Baffcngemifch 3ufammcnfcQenben Baffen 
ober auch Bonffitutionstppen aus3ufagen, benn fchliefflich werben folche tDech» 
felbe3ichungen faum noch auf Baffen, nur noch auf häufiger vorfommenbe 

1 V. Pcrfchuer, Beitrag 3ur .frage Bonffitution u. Baffe fowie 5ur Bon» 
ffitutions» unb Baffengeographic ?Deutfchlanbs, Brchw f» Baffen* u. (öefeU» 
fchaftsbiologie, Bb. 20, 1927, B. 16 ff* . rj. yrr • 

^ Bllgemcine 3ettfchr. f. Pfpehiatrie unb pfpchifch'Strichtltche lTIebi3tn, 
Bb. 8^, 1926, B. 360ff. 

*^Brctfchmer, Börperbau unb (Eharafter, Bufl., 1925. 
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^RreujungsjufammcnflcUungcn (ItTipotJadötionen) ^intucifctt. 55a bic cinjclnen 
iCrbanlagcn einer ^affe (ober auch eines üRonflitutionstvpus) ftcb unabb^ngig 
»oneinanber »ererben, finb ja bei tüeitgebrnber \)erntifcbung innerbolb einer 
^eoöIFerung VOe£bfeIbe3iebungen jmifeben »erfebiebenen Uterfmalen einer 
^affe nur noch infotneit 3U erwarten, als bie leiblichen HTerfmale (beobachtete 
ober gemeffene 2lusprägungen) auf entweber bie gleiche Ißrbanlage ober hoch 
gefoppelte ICrbanlagen 3urü(fgehen. 55ie mei|len biefer Se3iehungen 3a)ifchen 
raffifchen ItterFmalen unb “Hnlagen }^attcn aber noch genauer ICrforfchung« 

Ulan wirb annehnten bürfen, ba^ bei unb nach iCntflehung ber »erfchiebenen 
Itlenfchenraffen fich auf bem tX)ege ber 2luölefe 3unächfl auch innerhalb biefer 
Waffen ein beflimmter ^Ronflitutionötvpus »erbreitet habe. 55iefer "Vorgang 
wirb oft nicht fo weit »orgefchritten fein, ba^ es 3U einer »oUjlänbigen „35eF* 
Fung" 3wifchen !Ronflitutionstvpus unb ^affe fam. “Hber bas tßrgebnis wirb 
hoch 3unteifl fein, ba^ fich innerhalb ber einen ^affe »erhältnismä^ig meht 
ITtenfchen bes einen, innerhalb ber anberen »erhaltnismä^ig mehr Utenfchen 
bes anberen ^Eonflitutionstvpus befitnben — ehe bann bie T^affenmifchung 
folche 3e3iehungen wieber unbeutlich unb fchlie#lich flatiflifch unauffinbbar 
macht. Vflarx wirb jebenfalls eine fo weitgehenbe Unabhängigkeit »on !Eon* 
jlitutionstvp unb ^affe, ba^ man ft4) einen (in !Eretfchmers Sinne) „pvf* 
nifchen" norbifchen ober einen (in :Rretfchmers Sinne) „leptofomen" ojlif4>en 
(alpinen) UTenfehen »orjlellen könnte, als unmöglich ablehnen muffen, (kin 
Utenfeh, ber alle Itterkmale ber norbifchen ^affe, ausgenommen ben fchlanken 
tOuchs, ober einer, ber alle UTerkmale ber oikifchen ^affe, ausgenommen ben 
unterfeQten tUuchö, »ereinigte — folche Utenfchen wären eben keine rein* 
rafftgen Utenfchen. i£s kann fo3ufagen keine „ppknifchen" ^^T^orbifchen unb 
keine „leptofomen" 0jkifchen geben. 

Ulan wirb »ielleicht ber iCntfcheibung in folchen fragen eher »on ber Seite 
ber feelifchen ISigenfchaften näher kommen. Utan hat ja immer fchon bas „33?* 
klothvnte" tOefen ber unterfeQten Waffen, befonbers ber ojkifchen, bas „fchi* 
30thvme" tOefen ber fcl)lanken Waffen, befonbers ber norbifchen ^affe, betont. 
55ie „fchi3oiben iCemperamente" liegen für !Eretfchmer „3wifchen ben Polen 
rei3bar unb jkumpf", bie „3pkloiben Temperamente" hi^segen „3wifchen ben 
Polen heiter unb traurig". iDie Stimmung ber Spkloiben „fchwankt wellig", 
bie ber Schi3oiben „»erfchiebt fich", fte finb „überempftnblich unb kühl 3ugleich". 
— 5)ie folgenben 2lbfchnitte über bie feelifchen Äigenfchaften ber norbifchen 
unb ber ojkifchen ^affe werben 3eigen, bah eine ^eihe »on Betrachtern nor« 
bifches Seelenleben nach ber „fchi30thvttien" Seite, ojlifcheö nach ber „3vklo* 
thpmen" liegenb gefunben haben. ^Eretfchmer führt ben SaQ Hebbels über 
Uhlanb an: „(Zv ifl ein Tropfen feurigen Weins in einem cfah »on i£is" unb 
nennt babei Uhlanb einen „gefunben Schi3oiben". Uhlanb ifl aber 3ugleich 
leiblich wie feelifch ein »orwiegenb norbifcher Utenfeh.^ So 3eigt fich, i»ie wich* 
tig auch für bie Blärung ber feelifchen “üerfchiebenheiten ber lßin3elmenfchen 
unb ber Be»ölkerungen eine !Rlärung ber Be3iehungen 3wifchcn ^Eonjlitutions* 
tppen unb "Kaffen ijl. 

i£inen Schritt nicht 3ur Klärung, fonbern eher 3ur “Perwirrung biefer Be* 
3iehung bebeutet tPeibenreid>s „Körperbau unb Kaffe" (1927). tPeibenreich 
hatte richtig gefehen, als er in fafl allen “Pölkern ber i£rbe fchlanke, fchmalge* 
fichtig»fchmalnäfige unb unterfeQte, breitgefichtig«jkanipfaäfige Utenfchen fejk* 
jlellte. hieraus wollte er nun folgern, beibe Besaitungen feien „ber menfeh* 
liehen Krt als folcher eigen". Uterkmale wie Schlankheit ober UnterfeQtheit, 

^ Pgl. hier3u auch (Bünther, Kaffe unb Stil, 1926. 
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©(t)mal» ober iBrcitgcftc|)ttgfcit, formen ber VTafc, \<x fogar bunHc ^aarc feien 
Feine "KaffenmerFmale, fonbecn „KonflitutionörnecFmale"* 5)ie ^atfacbe, ba^ 
an fielen ©teilen ber i£rbe ein (meifl fü^renber, in ben oberen ©tänben \>ä\x< 
figer) „leptofomer" ©d)lag ft4> mit einem (meift geführten, in ben unteren 
©tänben l>öufigeren) „ppFnif^en" — tt>eibenrei4> möchte fagen: „eurpfo* 
men" — ©chlag r>ermifcbt ^at, bient tOeibenreicl) baju, bie ISin3elbeiten bes 
Körperbaus unb ©efiebtsfebnitts als „allgemein menfeblicb unb Fonjlitutio* 
nell" binjujlellen, fo ba§ aus all biefen ItlerFmalen „bie SugebörigFeit ju einer 
beflimmten Kaffe nicht gefolgert ererben" Fönne. ©olcbe JtterFmale Febrten ia 
„unter ben »erfebiebenen Kaffen" (!) rrieber, iCben bies ifl aber nicht riä)tig; 
benn folcbc KterFmale Fommen mehr ober weniger in ben »erfcbiebenflen, 
raffengemifebten “üölFern t)or, wobei j* 33. bie ©cbmalgeficbtigFeit in biefem 
"üolF auf biefe, in ienem auf jene Kaffe beuten Fann unb jebe biefer fcbmal« 
gefiebtigen Kaffen ficb fonfl t>on anberen fcbmalgeficbtigen Kaffen in vielen 
ItTerFmalen unterfebeiben Fann. tOeibenreicb ftebt aber als Ergebnis feiner 
Unterfuebung über Kaffe unb Konflitution biest „£>ie (Brenjen finb rerwifebt, 
unb bamit wirb ber VTame 3U einer bloßen ©acbe ber Konvention." 

tOenn man ben tOeg, ben tX>eibenreicb ein gutes ©tücF weit gegangen ifl, 
gan3 3u iBnbe gebt, wirb man eben f4)lie^licb für „Kaffe" lieber „Konflitution" 
fagen, b. b* norbifeben, einer binarifeben, einer oflifeben (alpinen) 
ufw. Konflitution reben müffen. VTamen finb ja ben ^atfacben gegenüber 
tatfäcblicb ,/Cine blo^e ©acbe ber Konvention", unb gegenüber bem „Vtamen" 
Kaffe böt bas 19. 3abrbunbert ja “Vorurteile angebäuft, welche tVeibenreicb 
vielleicht teilt. — “Viel verwirrenber 3wifl wäre wohl in biefen ^fragen ver* 
mieben worben, wenn man mit ©cbeibt beachtet ba^ bie Konfli» 
tutionsforfebung ein JlTerFmal 3U unterfueben bc^be „mit ber Kbftcbt einer 
Kusfage über bie l£rFranFungswabrfcbeinlicbFeit feines Prägers", bie Kaffen« 
forfiung bins^gen „mit ber “Hbficbt einer Kusfage über ‘yuslefepro3effe in 
ber ^evölFerung bes Crägers".^ 

+ 

^ier Fann auch bie fog. 3lutgruppenforfcbung no(^ genannt werben, 
b. b* rine Unterfuebung ferologifcber KeaFtionen bes33lutes, benen ftcb in leQter 
Seit eine fleigenbe KufmerFfamFeit auch ber tlaienFreife 3ugewanbt b^t; tvirb 
boeb gelegentlich angenommen, ba^ man fcblie^licb unmittelbar aus bem Blute 
— ba biefes eben „ein gan3 befonberer ©aft" fei — bie raffifebe SugebörigFeit 
eines UTenfeben werbe ablefen Fönnen. 'Catfäcblicb höben ja Blutunterfuebun« 
gen auffällige Unterfebiebe ber Blut3ufammenfeQung 3wifcben verfebiebenen 
“VölFern unb 3wifcben verfebiebenen ©tämmen eines t>olFes ergeben. 

©cbon im 3abre I900 bötte ttanbfteiner naebgewiefen, ba# verfebiebenes 
“Verhalten von Blut gegenüber einem ©erum, b. b« einer aus anberem Blut 
gewonnenen ^lüffigFeit, auf (Bruppenunterfebiebe bes menfcblicbrn Blutes 
fcblie#en laffe. ©erum, bas 3U ^eil3wecFen aus bem Blute beflimmter UTenfeben 
gewonnen war, vertrug ficb nicht mit bem Blute anberer Ittenfcben, fonbern 
lie# bie roten BlutFörpereben ficb ballen (agglutinieren) unb verurfaebte ba« 
bureb oft ben ^ob, wäbrenb es vom Blute wieberum anberer tttenfeben 
ohne (BegenwirFung (KeaFtion), ohne eine folcbe Ballung (Agglutination), 
aufgenommen würbe. 

Aus bem “Verbölten bes Blutes gegenüber ©erum, aus ber 3foböm« 
agglutination, mu#te auf bas “Vorbanbenfein von Blutgruppen ge« 

^ ©cbeibt, tlebensgefeQe ber Kultur, 1929, B. 3^. 
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fd)lofTen werben. t)en ‘Ürjten war ja begannt, ba^ ^lutüberleitungen (Blut* 
trunsfuftonen) jwtfcben nicht nähet tjerwanbten ober gar raffefremben JtTen* 
fehen immer bebenFIich waren, ^eute wenbet man Peine folchcn ^eilt»erfahtcn 
an, ohne bas Blut ber in Betracht fommenben Jttenfehen »orher auf feine 
5ufammenfeQung, feine (BruppenjugehörigPeit, unterfucht unb eine gewiffe 
Übereinstimmung feflgeSlellt ju hoben. 5?ie Unterfuchungen itanbfteiners, 
». 5)ungerns unb ^itöjfelbs würben grunblegenb für ben weiteren 2(u0i* 
bau einer Blutgruppenforfchung, an ber bie norbameriPanifchen ^eeresarjte 
befonberen 2tnteil hoben unb welche in 5)eutfchIonb »or allem auch ©t eff an 
geforbert hot, bis neuerbings (1926) 2teehe bie 5)eutfche ©efellfchoft für Blut¬ 
gruppenforfchung begrünbet hot. 

Bisher hot fich geseigt, ba^ im Blute ber ITtenfchen mit jwei „Bluteigen* 
fchoften" gerechnet werben mu^, bie man mit A unb B bezeichnet hot unb bie 
entwebet jebe für fich oUein ober beibe miteinanber gemifcht ober auch beibe 
fehlenb gefunben werben. 2lus biefen bisher fejlgeftellten »ier HtöglichPeiten — 
A, B, AB, o — ergeben fich »ier Blutgruppen: (Bruppe I entfpricht bem X>or* 
honbenfein t>on AB, (Bruppell bem»onA, (Bruppelll bemtJon B, (BruppelV 
bem fehlen ron A unb B, mit o bezeichnet. HTan mu^ annehmen, ba^ ben 
im Blute zufommenballbaren (agglutinierbaren) ©tojfen A unb B zw>ei zu* 
fammenballenbe (agglutinierenbe) Stoffe, 2lnti*A ober VTicht-A ober auch a 
unb 2(nti»B ober VTicht»B ober auch b gegenübetflehen. — 5)iefc »ier Blut¬ 
gruppen würben bei ben »erfchiebenen “üöIPern ber iSrbe in t>erfchiebener 
^äufigPeit gefunben, woraus auf eine X>erfchiebenheit ber ttlen fehen raffen in 
iheer Blutzufammenfegung gefchloffen werben burfte. 

Schon t>.?Dungern unb ^irszfelb wiefen nach, boff „Bluteigenfchaften" 
fich in ber "üererbung wie anbere l^rbanlagen »erhalten, baff fte fich bei 2lreu* 
Zung unabhängig »on ben mit ihnen »orher »erbunbenen iCrbanlagen »er¬ 
erben, baff fte fich tvie anbere iCrbanlagen überbeefenb (bominant) ober über- 
beePbar (rezeffi») »erhalten Ponnen.^ 

5)ie Einnahme äufferer iEinffüffe, welche zur IBrPlärung ber Blutgruppen 
»erfucht würben, ber iCinffüffe »on Älima, Hanb ober Stabt, Beruf, (BefeU- 
fchaftsfchicht, iSrnährung, erwiefen fich nicht als holtbar. 5)amit war ber 
2taffenforfchung ein neues wert»ollcs Unterfuchungs»erfahcrn gefiebert. 

Vtach ben bisherigen lergebniffen zeigt fich ein Überwiegen bes A-Blutes in 
Vforbweffeuropa (bem (Bebiet ffärPffen "üorwiegens ber norbifchen 'Haffe) unb 
ein Überwiegen bes B-Blutes in 3nneraften unb (Dffaften (bem (Bebiet ffärP- 
ffen X>orwiegens ber innerafiatifchen [mongolifchen] Haffe). Unter 'Derbre- 
chern fanb fich bei einer Unterfuchung ber groffte Hnteil »on B*Blut bei ber 
(Bruppe ber rücPfälligen Hoheits»erbrecher.2 A-Blut unb norbifche Haffe 
bürften aber trog ber fich bisher ergebenben geographifchen "Uerteilung ber 
Blutgruppen nicht gleichgefegt werben, wie eine Unterfuchung im (Bebiet einer 
»orwiegcnb offifchen Be»ölPerung (in Peterstal, bab. Schwarzwalb) erwies, 
welche für biefes (Bebiet ebenfalls »iel A»Blut ergeben hotte, hingegen wollte 
man nun auf eine 5wieteilung fchlieffen, in welche bie (Battung Ulenfch gleich 
bei ober nach ih^er Ißntffehung zerfaUen fei, zwei umfaffenbe „Urraffen", »on 
welchen bie heutigen Haffen zum Ceil unmittelbar abffammten, zum iCeil 
Hreuzungsergebniffe barflellten. 5)er einen biefer Stammraffen Pomme bas 
A*Blut zu, ber anberen bas B*Blut. Um nun bie Stellung einer Be»ölPerung 

^ Über biefe “Uererbungserfcheinungen »gl. S. 257. 
Bohmec, Blutgruppen u. HriminaliffiP, Forschungen u. Fortfehritte, 
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tnnert>alb bcc Slutgtuppcn Fenn3cict>ncn ju Förtncn, fc^Iug ^tcö3fcI6 einen 
„biologtfc^en T^afTeninbep" vott 5)as Detbaltnis AtB. <Die 3abl/ melcbe bei 
■Ceilung aller in bet 3et)öIFerung tjotgefunbenen A butcb alle »otgefunbenen 
B eefebeint, foUte alfo bet „biologifcbe ^affeninbep" biefet Set>ölFecung fein. 
VTun tnies aber ^etnftein^ batauf bin, ba^ bei biefem 3nbep bie (Btuppe IV 
tjetnaebläffigt tnetbe, in tnelcbec et eine „btitte ^affe" »etmutete, bie beute 
bei ben 3nbianetn no(b jiemlicb tein erhalten fcbeinc. ?Datum feblugen Ä.e* 
t)etingböU6 unb üRtufe^ einen „fetologifd>en (Btuppeninbej:" vov, bet butcb 
bas "üerbältniö b: a gegeben fei, ba man auf biefe Weife bie (Btuppe IV nicht 
»etnacbläffige. 

^iet Fann nun auf bie 23Iutgtuppenfc>tfcbung ni4>t nähet eingegangen inef 
ben, möchte fich hoch biefes ^uch huuptfächlich auf bie ©chilbetung bet äu^er« 
lieh fichtbaren leiblichen ITletFmale unb bee feelifchen Dethaltens bet eutopäi* 
fchen Waffen befchtänFen. 5)atum fei hier nur noch hiu0ewiefen auf bie Übet* 
fichten übet bie geogtaphifche Detteilung bet Blutgruppen, tnelche t)on Seit 
3U Seit in bet „Seitfehtift für Baffenphvftologie" etfehienen finb unb etfeheinen 
follen. 

ICö mu^ auch tu biefet Fursen Überficht aber noch betont wetben, ba^ bie 
“üermutungen mancher Haien, man tnetbe f<hlie^lich bie taffifche Sugehötig* 
Feit eines ittenfehen aus feinem Blute ablefen Fönnen, minbejiens bisher nicht 
ju beFräftigen finb. Catfächlich ijl mit bet Blutgtuppenforfchung bet 'Haffen* 
Funbe nicht weniger, hoch auch nicht mehr gegeben als bas etfle biologifchc 
Derfahten, welches berufen ifl, bie bisher fafi allein angewanbten anatomifch* 
bef(^teibenben lOetfahten wettooU ju etgän3en. *Die Blutunterfuchung ifl 
fomit ein 3wat wertvolles .fotfchungsmittel, hoch Feines, bas anbeten .fot* 
fchungsmitteln überlegen ift ober vot3U3iehen wäre. 2luch ein „biologifchet 
Haffeninbev" obet ein „fetologifchet Otuppeninbep" wirb eben immet nur ein 
3nbet: neben vielen anbeten bleiben, wenn er auch heute — bei bet Vteuheit 
bet ©acht — fogat gelegentlich in .fotfebetFreifen in feinet Bebeutung ebenfo 
übetfehägt werben mag wie früher einmal (unb heute noch in HaienFteifen) 
bet Hängenbreiteninbet: bes Hopfes b3W. ©cbäbels (vgl. ©. 32). ItTan wirb 
jeboch annehmen bütfen, ba^ bie Blut3ufammenfei3ung unabhängiger von 
UmwelteinwirFungen fei als einige anbere leibliche UterFmale; bann Fönnte 
ben Blutinbües ein gewiffes Übergewicht über anbere 3ubi3es 3ugefchrieben 
werben. 

Swar 3eigt Polen in feinen nörblichen Hanbfchaften über 30% A*Blut, in 
feinen füblichen nur Jö—20%, was etwa bem IBinfchlag norbifd)en Blutes 
in biefen Hanbfchaften entfprechen mag, 3war l>at man bei Unterfuchung von 
I22h beutfehen Hinbern bei blonben blauäugigen HangFöpfen weniger B=Blut 
angetroflren als bei mittelbunFlen UTittelFöpfen unb viel weniger als bei bunF* 
len Hur3Föpfen, umgeFchrt bas A»Blut von ben Braunen 3u ben Blonben 
hin 3unehmenb gefunben, fomit alfo feflgejiellt, ba^ „Bluteigenfehaften" in 
einer gewiffen Vt>echfelbe3iehung (Hotrelation) mit äußeren HeibesmerFmalen 
vorFommen; 3war flimmen bie vorwiegenb binarifchen Hieinruffen ihrem 
Blutverhalten nach tnit ben vorwiegenb binarifchen Berchtesgabenern über* 
ein, aber anbererfeits flehen allem Hnfchein nach bie norbifche Haffe ber ofli* 
fchen (alpinen) in ihrem Blutverhalten nahe ober Happen ben ©cpweben unb 

^ Bernftein, Stfehr. f. inbuFtive Hbflammungs* u. Petetbungslehre, 
Bb. 37, ^eft 3, 1925. 

2 Heveringhuus, ?Die Bebeutung ber menfehlichen 3f‘^bämagglutination 
f. Haffenbiologie u. HliniF; Htch. f. Haffen* unb (Befellfchaftsbiologie, Bb. J9, 
*0* 1/ 1927. 
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VTortnegern, tiroler getniffen 2lrabcrgruppcn, ©cncgaincgcr getütiTen JtTalcvcn, 
©0 Fönnen ulfo (Beuppen, t»cld>c cinanbcc bcc BaffenjufammcnfcQung nach 
ferne flebcn, bem Blutnerbulten nad> einanber nabrfl^bcti ober umgefebet, 
t)a6 jeigt an, ba# bte BIutgruppenforfd)ung noch tJiele tBtn3eIunterfud>ungen 
in allen i£rbgebteten unb noch “bertiefungen ibrcö tOiffens notig b^ben ojirb, 
ebc fid) fagen lä^t, tnas bie gefunbene „BIut3iffer" (wie man einen foicben 
3nbejr nennen fonnte) raffenFunblicb bebeutet» 2luö ber gleicbcu Blut* 
3iffer, aifo aus einem 'HaffenmerFmal, auf HaffentJermanbtfcbaft 3U fcblic^rn, 
bei^t i»abtfd)einlicb fo »iel wie ettra bie langfopftgen i£sfimos auf (Brunb 
biefes einen ttXerfmals als bie Haffenneriuanbten anberer langföpftger Hten* 
febengruppen an3ufebcn. ©o u>ie 3* B. 3tt>ei ober meb^cre breitgefiebtige 
Haffen in fonfl allen ItterPmalen »oneinanber tjerfebieben unb untereinanber 
burebaus nid)t „t»erivanbt", b. b- »on gleicher ^erfunft aus einer gemein* 
famen ©tammraffe, 3U fein brauchen, fo brauchen ficb uueb Haffen gleicher 
„Bluteigenfcbuft" nicht näber3ufleben. Hus einem Hterfmal ober einem 
Önbev allein lägt ficb feine Husfage getvinnen über bie raffifebe Sugebörig* 
feit eines tltenfcben ober bie “üerinanbtfcbaft ein3elner Haffen* HTan tnirb bei 
aller Hufmerffamfeit auf bie Blutgruppenforfebung beute noch gegenüber 
©cblüffen aus ibeen bisherigen iSrgebniffen 3urücfböltenb fein müffen. 

Hoch bliebe eine'Hufgabe öer Haffenbefebreibung übrig: nämlid; öie Be* 
xpegungeeigenbeiten ber einjelnen Haffen für bie 2?arfleUung 3U ges 
xpinnen. ^kv fei basu ein X)erfu(b gemacht: 

IDer Ö5ang ber norbifeben Haffe ift rubig, jeboeb burebaua nicht 
febtper, beim norbifeben tDeib bin unb xoieber auffallenb anmutig. aSe 
fällt auf — unb befonbera beim unbelaflet gebenben norbifeben XX>eib — 
bag oft eine ©entung bea Äopfea, ein Hieberblicfen, gleicbfam erft bureb 
eine porbereitenbe ÜOelle bureb ben gansen 0berlörper, in gexpiffem ©inn 
bureb ben gan$en Hörper, angeseigt tpirb: ber Hörper äugert fieb ala 
(öan^ea unb man möebte fagen, bie Betpegung, febe BetPegung, gebe 
erft ala ein Slug 3UPor ober gleichseitig bureb ben gansen Hörper binbureb* 
3n ihrer freieften, Elarflen Huageftaltung erhalten bie Betpegungen bea 
norbifeben Äörpera einen '^luabrud rubig*beftimmten <^errfcbcna. IDiefe 
i^igenbeit barf aber nicht ala ftänbifcb*bebingt gebaebt tperben: ich b^ibe 
biefen Tluabrucf oft bei norbraffifeben Subrltuten gefeben. Reicht xpirb baa 
^eben ber norbifeben Haffe sum ©ebreiten. 

■2ln ben Tlrmbexpegungen ber norbifeben Haffe fällt bie Steibeit bea Huas 
brueta auf, bie fieb fdbfl in feber <odnbbetpegung seigen tann. 3eber Heil 
bea "Zlrma, jeber UluaEel, jeber betpabrt einen gefonberten £igen* 
Xpert, inbea bie Bexpegung boeb in freier tDeebfelxpirtung mit bem gansen 
Äörper perläuft. aSbenfo tann eine 'ilrmbexpegung bei norbifeben Ulenfeben 
in einem fcflen, Elaren Tluabruefasufammenbang mit bem gansen Hörper 
erfebeinen. Huch bie Bexpegungaeigenbeiten, bie pon ©ebictfdl unb Ums 
xpelt gefebaffen finb, perxpifeben bei norbifeben Utenfeben bie raffifebe Bes 
xpegungaanlage nicht gans. Unter ben grieebifebeu Bübxperten stigtn por 
allem bie ber Stübstit, 3. B. baa bea <5^^rmobioa unb Hriftogeiton, bie nors 
bifebe Bexpegungaanlage in reiner "^luageftaltung — perglieben mit ber 
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gcrmanif(^)en 0on6crart norbifc^jen Tlueörude, ^tn un6 tr>tc6cr (un6 t)or 
allem in fpätercr 5cit) in Picllci4>t ctxüae ju gefälliger, 3U leichter ^lueges 
ftaltung. IDie germanif(t>e 0on6erart 6e9 noröif(^en BetDegungeaueöruds 
ift 3war immer rul^ig, aber uielleicbt b^rtcr, millensEräftiger, gefpannter, 
Eübner. betrachtet wirb hierbei immer nur ber betpegungeausbruef bee 
pöllig ertpachfenen Börpere. 

i6ine befonbere bexpegungefreubigteit ift ber Horbraffe nicht eigen. 0ie 
empfinbet all3UPiel Börperbetpegungen ale unpornehm. IDen norbifchen 
£nglänber tpirb man gerabe3U bexpegung9f(h>eu nennen Eönnen. i6in anberee 
ifl bie norbif(he Sreube an planmäßiger Äörperbetpegung, an ^eibeeübuns 
gen; Leibesübungen finb eine norbif(h)e iLrfcheinung; barüber mehr im 
|5.7lbfchnitt. — bei iLifenbahns ober 0tra§enbahnfährten Eann man be* 
obachten, baß grauen porpixiegenb norbifcher 2<affe beim 0i^en bie Änie 
gefchloffen halten. Stauen porxpiegenb oftifcher i^affe hingegen fi^en Oft 
breit mit auseinanbergeflellten Änien, tP03u fie xpahrfcheinlich tpegen ihrer 
gebrungenen biefen '0berfchenEel ge3TPungen finb. beim 0tehen 3eigen 
Srauen portpiegenb oftif(h)er 2^affe meiftens eine breite 0tellung mit gleid)* 
belafteten auseinanbergeftellten Süßtn, PortPiegenb norbifcher ^affe 
flehen mit gef(^>loffenen Süßrn. Hlänner unb grauen norbif(h>ec Kaffe be« 
laften beim 0tehen meiftens ein bein mehr als bas anbere (0tanbbein, 
0pielbein), wobei fich bei ben grauen öfters xpieber jener anmutig wir« 
Eenbe Sluß ber Körperhaltung 3eigt.i 

(0an3 anbers bie xpeftifche Kaffe. 0ie ifb bie eigentlich betpegungs« 
freubige, ja bcxpegungsfelige Kaffe, ber tDeftraffe ift es eigen, (öemüts« 
bexpegungen im Körper« unb (öefi(^>tsausbru(f unb oft ohne Zuhilfenahme 
bes XX)ortes bis 3ur bollenbung aus3ubrücEen; eine gexpiffe fc^aufpiele« 
rifche SähigEeit ift ihr angeboren, eine S^higEeit, mit bem gan3en Körper 
unb bis in jebe betpegungsein3elheit hinein eine TlusbrucEseinheit 311 bilben. 
XPo ber feelif(^>e "^lusbrucE bei ber Horbraffe oft nur in ben klugen, in einer 
Kopfxpenbung, in einer Enappen Krmbexpegung bas tPort unterftü^t, ba 
neigt ber Körper« unb (öefichtsausbrucE bei ber XPeftraffe ba3u, gleich xpi(h* 
tig mit bem fprachlichen Kusbrurf fich geltenb 3U machen, ber (Sang ber 
XPeflraffe ift xpiegenb, beffer: leicht fd^xpingenb. bei jebem Critt fchxpingt 
ber 0berEörper in ber 0(^ulterebene einmal mit ber rechten, einmal mit ber 
linEen 0(h)ulter ein xpenig nach außen, fo baß ber 0chritt etxpas i^eiteres. 
Leichtes, biegfames beEommt. beim xpeiblichen öefchlecht ift bas biegen 
ber <^üften befonbers betont (pgl. 0. 77). ber turnerifche unb folbatifche 
0(hritt ber Sran3ofen, ber pas gymnastique, fcheint mir einen xpeflifch* 
norbifchen Ausgleich bar3u|iellen; ficher ifb xpenig 0ftifches an ihm. Xltan 
müßte annehmen, gexpiffe €igenfchaften xpeftifcher Krt hätten fich bei ber 
fran3Öfif(hen bePölEerung in piel xpeiterem Umfang burchgefe^t, als man 
nach ber hoch perhältnismäßig nicht fo ftarEen beimifchung xpeflifcher 
Kaffe permuten xpürbe. baß ber folbatifche 0(hritt bes J^ran3ofen im tPe« 
fentlichen xpeftifch ifl, 3ci0t fich «uf beutfehen bühnen fafl in jeber Carmen« 

^ UTcnfenbicrf, Knmut ber bcivcgung im täglichen tteben, 1929, B. 49, 
berichtet über bie bemegungen ber ^riefinnen einiges, tuas als beifpiel für 
ncrbifche bemegungseigenheiten gelten Eann. 
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Ttuffü^rung: 6ic IDarftcUcr, öic im erftcn Tiufsug ala tt:)ac^)ablöfung aufs 
marfcbiercn follcn, wiffcn nietet mit icm tx)eftraffif(^cn tHarf^jtritt biefer 
cebt meftifeben Bijctf^cn tX>cifc au03utommcn un6 wirten faft immer 
au8nel>menö läc^erlicb. IDaa mac^t, 6er 6em ©eutfe^en vertraute iltarfebs 
tritt ift wefentlic^ nor6ifcb un6 '2tnglei4)ungen öea Bdjritta fin6 nabeju 
unmöglid). IDas r?on ^ijet nac^ einem fpanif4>en t>olE9lie6 gebil6ete 0ols 
6atenlie6 aua (Earmen „^e boUa, t)alt werba!" tann man, wenn man ea 
richtig empfinbet, gar nicht mit einem anberen ala bem weftraffifchen 
0chritt begleiten, ebenfo au(^ bie fTlarfeillaife. €>er norbifche Bchritt ifl 
biefen fiebern wefenafremb; baher auc^) in IDeutfchl^nb ber immer 3u bes 

obachtenbe €inbrud bea (0e3wungenen, wenn einmal bie Xt>eife ber tHars 
feillaife ala tHarfchweife gebraucht wurbe.^ IDie wcftif(t>cn Bewegungen 
f(l)einen bie aller anberen T^affen an Slüffigteit unb Tluabrucfafähigteit weit 
3U übertreffen. Sicherlich ift bie Tluabilbung ber Bewegungen bia 3ur ^ier* 
lichteit nur ber tX>eftraffe eigen, leinen rei3t)ollen Tluagleich norbif(t)er unb 
weftifcher Bewegungaart h<ibe oft bei fran3Öfifchen Schaufpielern bes 
obai^tet: bie äußerfte Bewegungaficherheit, 5lüffigteit unb Tluabrucfafähig* 
Eeit »erbanb fich bei ihnen mit norbif(h>er i6ntf(h>iebenhcit unb Braft. üSigens 
artig berühren bie Utenfchen in iionarboa Tibenbmahl: r>orwiegenb norbis 
f(^e tl^änner finb üon bem norbif(h>en iionarbo bargeflellt; aber fie h<JÜen 
bie Tluabrudafähigteit ber VX>eftraffe an fich genommen, bie norbifche ^us 
rücfh<tltung ber Bewegungen fehlt. So h<tt fich hitr ein Tluagleich ereignet, 
ein Tluagleici) übrigena, ber für baa Baffentum ber höhtt^tn Stänbe 3taliena 
3ur XX>ieberbelebunga3eit be3eichnenb f(h)eint. 

nicht leicht i|l ea, bie oftifchc Bewegungaart 311 erfaffen, ba fich 
uiele oftifchc i^rfcheinungen ala ein Tlngleich, ein Tlnpaffen an bie i^igens 
tümlichfeiten ber anberen europäifchen Baffen ertlären laffen. 3n IDeutfch* 
lanb ift baa norbifche Baffenbilb auch in ben Bewegungen r>orbilblich, auch 
in ben (Gebieten Dorwiegenb oftifcher Baffe. üDie ftraffe turnerifchcio^^ltung 
„Bruft heraua, Bauch hinein" entfpricht einer geftrafften norbifchen Jjeibeas 
haltung, währenb bie ungefpannte <o<^Itnng bea norbifchen i^rwachfencn 
3umeift burch eine gelaffcnsaufrechte, fühle SlüffigEeit getenn3eichnct ift. 
Beibe ^^eiitungacigenhciten finb bem oftifchen ttlenfchen nicht artgemäg 
unb barum vielfach gerabe3U 3uwiber. IDie X)orbilblichteit ber geftrafft 
norbifchen Haltung auf beutfehem (öebict mu§ bemnach cila ein 7luf3wins 
gen bea norbifchen Baffenbilbea in beffen preußifchcr Tluaprägung gelten, 
latfächlich Ennn eine folche <^altung auch ^em gebrungenen oftifchen Bors 
per, ber ba3u noch 3ur XPohlbelcibthcit neigt, nicht artgemäß fein, i^benfo 
fcheint ber oftifche Ütenfeh fi(h bem beutfehen turnerifchen Stritt eher ans 
3upaffen, ala baß er ihm arteigen wäre, lltir fcheint gcrabe3u, ala ob ber 
oßifchen Baffe eine gewiffe Heigung 3um Bniegang artgemäß wäre, mins 
beftena aber eine (öangart, bie einerfeita piel fchwerer ala bie weftifche, 

^ Manouvrier, Une Application anthropologique ä l’Art mili- 
taire, Revue de l’Ecole d’Anthropologie de Paris, Sb. 16, I906, ©*9^ ff., 
betrachtet ben ^eereafepritt, bebin0t burch raffifche i£rbanla0en, unb fchlä0t 
eine i£inorbnun0 ber Vt)ehrpßichti0en ni^t nach Börperhöpe, fonbern nach 
Beinlän0e uor. 
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anbererfcite minbcr förbcrnb un6 cntfct)ic5cn als 6ic norfeifct>e (öangart ift. 
IDcr (öang tann Piellcic^t am bcflcn als bebäbigsgerubig bcjcicbnet 
tpcrbcn, auch als bcr (öang einer gewiffen febweren Bebarrlicbteit, 6te 
gleicbweit entfernt if^ r>on weftifeber Heicbtigteit tpie pon noröifcbem liust 
febreiten. JDie Ttrmbexpegungen ber oftifeben 2^affe finb nicht fo flüffig wie 
bie wejtifcben, nicht fo Elar wie bie norbifeben 2trmbewegungen. @ie baf* 
ten mehr am Äörper. ^umal wenn ber Äopf, wie biee bei ber 0j^raffe 
oft ber Sali ijt, „swifeben ben Bcbultern fteett", wirft ber Ztm mehr 
alö ein unfelbfiänbigea, minber auegeftaltetea ölieb pon geringerer 
^uabruefafäbigfeit. IDie Tlrm* unb <)anbbewegungen febeinen einerfeita 
ohne reiften ^ufammenbang mit bem '^iuabruef bea mehr bebarrens 
ben Äörpergansen, anbererfeita aber unfreier, minber gegliebert. ^iea 
gilt gleicbfam bia in bie bi^rin unb febeint aua ber flumps 
feren <oanbumriglinie fpreeben 3U wollen. IDie Bopfbewegungen finb febwe« 
rer, ftumpfer, fie finb minbeftena unlufliger ala bie weftifeben Bopfbewes 
gungen, unfreier ala bie norbiftbtn. IDaa bebingt f(^)on ber Tluabrud bea 
breiteren, türseren 0cbäbela unb ber türsere jum Breiarunben neis 
genbe <o<^la. 

Über bie Bewegungen ber binarifeben unb bie ber oftbaltifcben 
Baffe Eann ich, ba mir für eigene Beobachtung innerhalb jiarf porwies 
genb binarif(bcr ober ojlbaltifcber Bepölterungen biaber 3U wenig 5tit 
pergönnt war, nur wenig fagen. IDie binarifeben Bewegungen unter® 
febeiben fi(b wefentlicb pon benen ber 0flraffe wie pon benen ber tüeftraffe. 
3bnen ift eigen eine gewiffe fefle Beftimmtbeit, bie manchmal an bie Be® 
wegungaart ber Horbraffe erinnert. IDer (öang ber binarif(ben Baffe febeint 
auagreifenb 311 fein unb oft gerabc3u triegerifd?; bie Bnie werben beim 
(öeben in eigenartiger tÜeife mehr naeb feitlicb außen bewegt ala bei anbe® 
ren Baffen (pgl. Bbb. 140, 0. 9|), bie Tlrmbcwegungen finb entfcbloffen 
unb fraftpoll; boeb febtint eine Heigung 3u pielen Bewegungen nicht 
binarifeb 3u fein, eher eine Heigung 3ur Bewegungafargbeit. 0iele im 
ftäbtifeben ^eben ficb bewegenbe binarifebe ober porwiegenb binarifebe tlten® 
feben geben mit einer eigentümlich fteifen Büdenbaltung. 

jDie oftbaltifcbe Baffe 3eigt ebenfalla feine Heigung 311 pielen Bewegun® 
gen, bo^ finb ihre Bewegungen frei unb flüffig. IDie oftbaltifcbe Baffe 
febeint eine auagefproebene Heigung 3um Bniegang 3u b^tben. (2tn biefem 
(0ang erfennt in einer finnifeben £r3äblung ein Si>itte in ^merifa einen 
ihm begegnenben titenfeben glei(b ala Sinnen.) Utir febeint ea fraglid?, ob 
man ber oftbaltifcben Baffe befonbere fportlicbe Heigungen unb S^biflfeiten 
3ufcbreiben barf. IDie hierfür angeführten finnifeben 0portaleute — S*nn® 
lanb ift an folcben reich — zeigen nach Bilbern boeb meift einen ftarfen 
norbifeben £infeblag, wenn nicht fogar ein mehr ober minber ftarfea X)or® 
wiegen ber norbifeben Baffe. 

3n ben Bewegungen fälifeber Utenfeben wieberbolt fid) baa lX>uebtige 
unb 0ebwerc, fa Bierfebrötige. Creffenb b^t Bern bargelegt, baß bie 
Utenfeben norbifeber Baffe 3U einem 0teben mit einem belafteten, einem un® 
belafteten Bein (0tanbbein: 0pielbein ber Bunftgefebiebte) neigen, bie 
tHenfcben fälifeber Baffe hingegen 3U einem breiten, gleicbfam im Boben 
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Tpurjclnbett @tct)en mit gleidjbclaftctcn Beinen, öie Btellung aifo, $u tüel* 
(^er anf(^)einenö auc^ Bismaref un6 Bförnfon, 3t»ei iTlänner mit flartem 
fälifcbem iSinfcblag, geneigt ^aben, bie aber $. B» einem fo norbifeben 
tttanne wie tTtoUEe nicht eigen b^tte fein tönnen. ^ine Eüblüerbinblicbc 
i^altung, fo auch eine flüffige Berbeugung, tx>ie fie bem Äörperbau ber 
norbifeben Kaffe entfpreeben, würbe bem fäUfebm U1enf(bm bei feinem 
Körperbau nicht leicht fallen. IDoib »erfucht er eine folcbr «uch Baum, felbft 
nicht al0 Tlngeböriger gefcllf(baftli(b führenber Kreife. 3hnt eignet eine <^als 
tung unb ein Auftreten, bas man xx)armsum?erbinblicb nennen Bönnte. Kern 
hat bei fälifchen tHenfchen einen wuchtigen breithüftigen (öang bei Sehern 
ber Knie beobachtet, ein „wohliges Gleichgewicht t>on Kraft unb @<htt>ere". 
l^tanche fälifchen titänner gehen mit einem etwas fchlingernben Gang, wo* 
bei fie beutlich ben ieibesfehwerpunBt r>om einen jum anberen Bein »er* 
legen, ohne bag bem Gang baburch aber ein gewiffes ruhiges 0chwebcn 
verloren ginge. 

i^ier Bönnte man noch bie im menfchlichen Umgang fich seigenbe „^al* 
tung", bas Auftreten ber verfchiebenen Kaffen erörtern. Haltung unb Kuf* 
treten im menfchlichen ^wf^tnmenleben finb fa burch bas in ihnen fichtbar 
werbenbe 5ufammenfpiel leiblicher unb feelifcher Kaffensüge befonbers auf* 
fchlugreich. 3ch h«be eine folche Betrachtung aber in „Kaffe unb 0til" 
(1927) burchgeführt, unb weiteres finbet fich bei Claug, Bon 0eele unb 
Kntli^ ber Kaffen unb BölBer, Ulünchen 1929.^ 

^ SDas oben (0.186)genannte Buch von Utenfenbieef unb anbece Bücher 
biefec Berfafferin Bonnen für bie Bewegungen minbegens bes weiblichen <5e* 
fcplechts ju Beobachtungen anleiten. 
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Y\^örcn 6ic J1tcnfc^>enraffcn ungleich) nur in bc^ug auf i^jrc Icibncl)en 
Erbanlagen, fo tarne ber Betra<^tung raffifd>er s5rf(t>emungen eine 

niel geringere Bebeutung ju. IDie feelifcbe lerbungleidjl^eit ber tHenfcbens 
raffen bebingt erft bie augenfälligen X)erfc^iebenbeiten in <o<Jltung unb Tlufs 
treten, in €aten unb XPerten ber einzelnen tHenfdben unb ber einzelnen X>öh 
Eer, bebingt au4> bie Unterf(t>iebe im XJerl^alten t)erfcf>iebener tnenf(t>en ober 
tnenfd?cngruppen gegenüber ben ihnen suftogenben äußern (0ef<^>ehniffen.i 

25aß getoiffe feelif(^>e ^üge sumeift mit gexoiffen leiblichen tttertmalen 
perbunben portommen, ijX eigentlich fafl febem thenfc^en eine (öewißhcit 
feines „Unterbexpußtfeins", ebenfo wie jeber ttlenfch unbewußt ober be« 
wußt bapon überzeugt ift, baß feelifche 5üge fich pererben. l^ber 
menf(^ urteilt über anbere lltenfchen auch auf (Srunb unbewußt gefams 
melter iSrfahrungen über einen gewiffen 5uf<^nimenhang swifdjen feeli* 
fchen 3ügen unb leiblichen tUertmalen, minbeftens auf (örunb einer unbes 
wußt ausgebilbeten „(öefichtsausbrudsEunbe", wenn nicht einer unbewußt 
ausgebilbeten „^eibeeausbructsEunbe", wie man bas nennen Eönnte. „“^lle 
gehen ftillfchweigenb pon bem Örunbfa^ aus, baß feber ift, wie er ausfieht: 
biefer ift auch »^i^htig; etber bie BchwierigEeit liegt in ber Tlnwenbung, $u 
welcher bie SähigEeit teils angeboren, teils aus ber s^rfahrung 311 gewinnen 
ift." 00 0chopenh<Juer.^ ^ei BhaEefpeare finbet fich ber Ba^: 
5,1 saw his heart in his face.“ — Ä. X). UXüller berichtet: „3» einer 
mittelbeutfchen 3nbufEriegegenb mit ftarEem "^Irbeiterwechfel teilten mir bie 
(öewerEfchaftsbeamten mit, baß fie mit fehr hoher tDahrfcheinlichEeit ben 
0rganifationswert, fa fogar bas Parteibuch eines ihnen unbeEannten Tlrs 
beiters bem Setreffenben „am (öeficht" abläfen. Proben beftätigten biefe 
i^rfahrung. IDurch jahrelange Übung unb i6rfahrung h<ttten jene (öewerb 
fdiafter gelernt, auf bie raffenbiologifch fchon beEannte ^uorbnung beftimm* 
ter Eörperlicher tlterEmale 311 beffimmten feelifchen CharaEtereigenfehaften 
3U achten unb fie fid) fogar praEtifch nu^bar 3u machen."® 2lm beutlichjXen 
3eigen bie tPi^blätter folche unbewußt gefammelten Erfahrungen einer 

^ tPcc bcmgcgcnübcr bacauf hinivciß, baß bic ütenfehen unb VölEcc nicht 
nur burch rafftfepe iErbanlagcn, fonbeen auch bueep Ucberlicfctung unb 
IBcjicpung 3U pccfcptcbcnem XPollcn unb ^anbcln Eommen, übeefiept, baß ja 
auch Ucbccltcfccungen unb i£c5icpung6ctchtun0cn bueep ben üTcnfä^cn unb 
fomit bueep cafftfepe ißcbanlagcn bebingt ftnb. ^urep eine Ueberltefecung Fann 
bei einem fiep cafftfep tnanbelnben \>olF allecbings nod^ eine Seitlang bie fee> 
lifepe 'Kieptung bet in biefetn X)olF feptuinbenben Xlaffe beibepalten werben. 
2lucp Fönnen innerhalb eines X)oIFes 5U perfepiebenen Seiten bie ein5elnen raf« 
fifepen ^eßanbteile perfepieben ßarF 311 VOort Fommen. Ulan Fann bie (Befepiepte 
eines "üolFes erFlären als bie iluseinanberfeQung ber jeweiligen ißrbanlagen 
biefes T>olFes mit feiner jeweiligen Umwelt. 3ei biefer 2luseinanberfenung wer« 
ben bie ein3elnen Xlaffenfeelen im X>olFe — beren gegenfeitige “Hicseinanberfenung 
bie „’DolFsfeele" ausmaept — niept immer gleich ßctrF 3ur iSntfaltung getrieben. 

^ Bepopenpauer, Parerga unb Paralipomena; Sur PppfiognomiF. 
® !E. X>. Utüller, ‘Hrbeiterbewegung unb SePÖlFerungsfrage, 1927. 
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■Jirt icibcöausbrucfeEunbc. @ic toüröcn nie einen „Tiriflotraten" in 6er ^eibs 

lic^Eeit 6er oftifc^en o6er oftbaltifc^jen 2^affe 6arftenen, nie einen 0piegs 

bürger o6er „Pereinemeier" in 6er ^eiblicbteit 6er nor6ifc^>en 2^affe. Sür 
6en EraftPoIUtübncn 3äger 6er Ttlpen wer6en 6ie Zeichner nie 6ie ^eiblic^s 

teit 6er in 6en Tllpen reicblicb vertretenen oftifc^en 2^affe wählen, fon6ern 

6ie 6er 6inarifcben o6er einer nor6ifcb*6inarifchen mifchung. iDem mitglie6 

eines BegelElubs wür6en fie an6ere leibliche Büge verleihen als 6em eines 
SegelElubs. 3e6es XX)erbebil6, i'eber XX>ahlaufruf mit Bil6ern, jebe finn* 

bil6li(he IDarftellung ift ein ^eifpiel für 6ie ^usfagen einer unbexvußten 

2<affenfeelenEun6e. i^benfo ftimmen 6ie 2lusfagen 6er heute tvieber jahl* 
reicher auftretenben „PhyfiognomiEer" über 6ie feelifche :8e6eutung leibs 
lieber merErnale jumeift auffällig mit 6en 2tusfagen von 2^affeforfchern 
über 6ie feelifchen iSigenfchaften 6er einzelnen 2^affen überein. 

£e i|l begreiflicherrveife nicht leicht, 6ie Eennjeichnenben feelifchen i^igens 

fchaften einer 2^affe ansugeben, wenn man fich nicht bei allgemeinften 2luss 
brüefen aufhalten, fonbern 6em tDefensEern näher Eommen will. Bei fols 

Chen Unterfuchungen wirb es ratfam fein, fich sunächll einen gewiffen 

bUittelfchlag (für heutige europäische Berhältniffe am heften wohl ben 
Bauern) jeber Kaffe vor Kugen ju h^^Iten. 

tX)ertvolle <oinweife auf Kaffeneigentümli(hEeiten gibt Bebboe^ in feU 
nem Buch über bie Kaffen ber britifchen 3nfeln. i6r bef(hreibt barin itlens 
fchen aus verhältnismäßig rein norbifchem (öebiet wie auch iltenfehen aus 

(Gebieten vorwiegenb oftifcher unb weftifcher Kaffe. Km beutlichften fchei* 

nen Bebboe bie norbifchen igigenfchaften in i6nglanb beim Bewohner ber 

(Öraffchaft ^orE, beim Yorkshireman ausgebrücEt ^u fein. IDiefcm nor« 

bifchen menfchenfchlag fchreibt Bebboe Bcharffinn, XPahrhaftigEeit, Kus* 

bauer, tPillensEraft unb SIciß ju, gefunbes Urteil, KeblichEeit (spirit of 
fair play), ^iebe 3ur BehaglichEeit (comfort), jur 0rbnung unb Kein« 

lichEeit, Heigung ju fchwerem i6ffen, Un^ugänglichEeit gegenüber UtarEts 

fchreicrei(bluff independence), bie fich bis 3u abweifenbfter, felbftifcher 
KuppigEeit (selfish rudeness) fteigern mag, ferner 0inn für ?Lon* 

Eunft, einen Berftanb, ber bem Körper gleich, im allgemeinen fehr ftarE unb 
tüchtig ift, befonbers geeignet für gewerbliche unb Eaufmännifche Beftres 

bungen, aber auch cbenfogut 3ur tDiffenfchaft; ein gewiffer Utangel an 

^inbilbungsEraft fei erEennbar. 0ft f(heine eine rafche Kuffaffungsgabe 

im tDiberfpruch 3U ftehen mit ber „germanifchen Heigung, allen Gingen 
gerabeswegs unb beharrlich auf ben ^runb 3U gehen". — 

Utac^ean^ fchilbert norbifches XPefen wie folgt: „Überlegenb unb Eühl; 

3weifelt gern unb ift fchwer 3u über3eugen. 0ehr genauer Beobachter, burch 
Erregung ober Vorurteil nicht beeinflußt. iSntwicEeltes 0rtsgebächtnis, bas 
bem begcibteren Ceil ber Kaffe eine i6ignung für (öeometrie, 0ternEunbe 

unb 0chiffahrt gibt. (Gerecht in ihren £ntfcheibungen; nicht weil fie ges 

wiffenbaftcr finb als Utenfehen anberer Kaffen, fonbern weil fie tatfächlich 
bie tDahrheit lieben unb es verachten, burch iSrregung ober (öefühl beeins 

^ Beböoe, The Races of Britain, 1885. 
2 MacLean, Comparative Anthropology of Scotland, Anthropolo- 

gical Review IV, J86ö, ©. 222. 
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flugt BU XDcröcn. Start in 6cr ^n^)änglict>tcit, aber nic^t fo febr xoit bit 
Belten, unb, obgleich weniger erregbar, nicht fo bereit, su bereuen ober ju 
»ergeben. IDie eigene S^eiheit über alles liebenb unb für fie bie größten 
Schwierigteiten unb gefahren auf fich nehmenb. 0ft siemlich rauh, ^ber 
fafb immer »on achtungsüoller Umgangsart. Ziemlich beftimmt in ihrer 
Uteinung, aber fehr weithersig gegenüber ber Uleimmg ber anberen. iDas 
(große unb Erhabene liebenb, aber siemlich baju geneigt, bas XPunbers 
fame unb (gehcimnis»olle lächerlich 3« finben; mit einer angeborenen (gäbe 
bes Srohmuts, ber fie auch in (gefahr unb ieib faft nie »erläßt. 2lußers 
orbentliche S^f^iß^tit unb Selbft»ertrauen, bie weber burch 0ual noch burch 
ben ilob 3U erfchüttern finb." 

Tlrbo fchilbert bas feelifche Derhalten ber Utenfehen in ben »erhältnis# 
mäßig norbifchften (gebieten Horwegens, wie folgt: „Ulan wirb einen 
flärteren Sinn für Beinlichteit finben, fowohl im i^^^tiswefen wie au(h in 
bem, was bie feelifche Beinlichteit angeht. i6s seigt fich eine fbart ausge* 
prägte (gaflfreiheit; bie tUenfehen machen einen »ertrauenswürbigen, su* 
»erläffigen unb tüchtigen ißinbruct. IDie Stellung ber höher ... 
3nnerhalb ber Be»ölterung jeigt fich ein fehr betonter Stanbesunterfchieb, 
weshalb i6hen unter bem Stanbe nur unter Schwierigteiten gefchloffen 
werben. 0ie Utenfehen hnben im gansen ein gewiffes ariftotratifches Gepräge 
unb IDenten, bas fich in TthnenflolB, Sippenüberlieferungen unb Benntnis 
ihrer Stammbäume äußert. IDas gefellfchaftUche "Auftreten ift getennseichnet 
burch ein würbe»olles Selbftgefühl, burch »iel Tlnftanb, aber auch oft burch 
ein etwas 3urücfh<^ltenbes unb fteifes ICDefen unb ^enehmen."^ 

iSingehenbere Schilberungen ber norbifchen Baffenfeele finben fich üei 
Ti. iXt. Norsk Folkepsykologi, IS99, bei Clauß, „IDie Hör« 
bifche Seele", 2. X 1932, unb „X)on Seele unb 2lntli^ ber Baffen unb 
X)ölter", 1929, ferner bei Baur*Sifchers-5en3, Ulenfehliche ^rblichteitslehre 
unb Baffenhygiene, Sb. I, 1927.2 

Bll bie einselnen feelifchen £igenf(haften norbifcher Utenfehen fcheinen fich 
mir gleichfam anBuorbnen um Berneigenfchaften bes norbifchen ICDefens: 
Urteilsfähigteit, UOahrhaftigteit unb üattraft. tUit ber beBcichnenben 
jgigenfehaft ber Urteilsfähigteit h^ngt Buf^nimen ber (gerechtigteitsfinn, 
ber ^anQ bu Sonbertum unb ^erfplitterung, bie Heigung unbeftech* 
lieber Sachlichteit unb bie UnBugänglichteit gegenüber Bebensarten unb 

^ “Itcbo, Er der foregaat nye invandringer i Norden; Ymer, ^eft l, 
1900. 

^ Ulan tann cnMtch bic fccltfchen ißtgenfehaften bcc norbifchen Baffe burch 
ein Betrachten bes fhmebifchen unb noriuegifdjen Doltögeiileö ju erfaffen 
trachten, ba bie norbif4)c Baffe in biefen DolFern am ßärtßen normiegt. ^ier* 
für bietet fich bas Buch 0unbbärgd über ben fd>u>ebifd>en Volfsgeiß „Det 
sveiiüka toikly nnet‘(lolJ), bae im gan3en bie (Befahten unb 0chattenfeiten, 
welche bie fchwebifche "üeranlagung im VOettbewerb ber Dölter 3eigen muß, 
wohl etwas übertreebt. Sunbbdrg ßnbet ben Schweben offen, mutig, ßanbhaft, 
friegerifch, tapfer, uneigennugtg, felbßaufopfernb, ritterlich, menfd^enfreunb« 
lieh, gemütlich, im Umgang höflich, wenn aud? etwas ßeif; er ßnbet ihn einen 
fchled>ten UXenfehentenner, guten l^^aturwiffenfd^after, »Technifer unb 3«* 
genicur, ßellt bei ihm Pßichtgefühl feß, Bnteil an allem ,fremben, ©orgloftg» 
feit, Stanbesbünfel. 
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gegenüber bem (öeifl öes tttaffentuma, ferner bte Heigung, ben Jgrfc^eis 
nungen mit Zweifel $u begegnen, ttlit ber Urteil9fäf>igEeit l;ängt jufams 
men ber überlegenbe, oft unerbittlich) unb l>art erfdbeinenbe XPirtlidjteites 
finn, mit ibr bängt 3ufammen bie Heigung ju Utißtrauen gegenüber Srem* 
ben, fowie bie offenherzige (Treue 311 bem, ber ine Dertrauen aufgenommen 
tourbe. 0elbfl bie geringe DerföbnlicbEeit bängt sufammen mit norbif(h)er 
Urteilefäbigteit: ber bei tlarem Urteil ale bösartiger (öegner ertannte bleibt 
ja aud? bei ^Snberung feines Verhaltens im XVefen ber gleiche. 

©er norbifd)e Utenfeb vermag ficb felbft fachlich gegenüberzuftehen. 3hn 
tennzeichnet eine gexüiffe 2lbneigung gegen Seeinfluffung. iSr neigt zum 
i6inzeltum im täglichen ^eben, zum 0onbertum bes 0tammes im flaat* 
liehen ^eben. 0ein i6inzeltum, bas ihn urteilsfähig erhält, macht ihn wort« 
Earg, oft abweifenb unb oft gerabezu h<^rt unö fchonungslos. Ütanchtm 
norbifchen Utenfehen fehlt — felbfl für bie i^mpfinbung anberer norbifcher 
iUenfehen — bie „menfehliche tVärme". i6ine gewiffe Eühle Verftanbes« 
fd^ärfe Eann gelegentlich gerabezu »erle^enb wirEen. ©er Ulenfd) norbifcher 
2^affe ftrebt wenig banach, anberen zu gefallen, mehr banad), ba§ er »or 
fich felbfl beftehe; eigen ift ihm ein hohes Utag an Verantwortung unb 
ein ftarEes (öewiffen. tVenn er befonbers tüchtig ifl, neigt er bazu, bie 
^TüchtigEeit in hertif(hcr tVeife auch x>on feiner Umwelt zu forbern. Reicht 
erfaßt er bei feiner Anlage ben Begriff ber Pflicht, lei^t wirb er bann 
aber wie gegen fich fo auch gegen anbere rücEfichtslos h<trt. 7lnteilneh=* 
menbe (öüte ifb eine i^igenfchaft, bie man bei norbifchen Utenfd^en — bei 
aller ihnen möglichen ^^öflichEeit, fa ritterlichen VerbinblichEeit — feltener 
ausgeprägt finbet. nicht feiten trifft man — unb zwar auch unter bem 
weiblichen ^efchlecht — ^üge feelifcher Äälte unb UnerbittlichEeit, 
eben „fd)izothyme" ^üge.^ 

©as sSinzeltum bes norbifd>en Wefens — fchlagwörtlich würbe es wohl 
3nbwibualismus genannt werben — bringt es mit fich, baß ber 0inn für 
ben Söinilienzufammenhalt oft Derringert fcheint: auch feinen nächften '2(n* 
gehörigen gegenüber urteilt ber norbifche Utenfeh, wo bie tUenfehen an« 
berer Kaffen unbefehen unb oft gefchäftig ben felbftifchen ouf^mmenhang 
ber S^milie ober Eleinerer Gruppen bewahren. 3ft ober fcheint fo ber 0inn 
für Samilie beim norbifchen Utenfehen oft geringer als bei ben anberen 
europäifchen Kaffen, fo ifl ber 0inn für größere (öruppen: für (Öemeinbe, 
©orf unb 0tabt, ianbfchaft unb 0tamm bei ihm flärEer als bei ben an« 
beren 2<affen üguropas mit Ausnahme vielleicht ber fälifchen unb ber bina« 
rifchen. ©er 0tamm fteht bem norbifchen bnenfd)en burchfchnittlich näher, 
ifl ihm vertrauter als ber 0taat, bie äußerfte Begrenzung bes (Gruppen« 
lebens. 3n ihrer höd^ften Entfaltung allerbings ifl es gerabe bie Horbraffe 

^ UTchr in ben (Bccnzfällcn, bic febon fccltfchcc ißrEranEung ober fZntat^ 
tung nahe liegen, wirb man bet norbifchen tltenfchen häutiger als bei ben Uten» 
fchen ber anberen europäifchen Waffen eine geiuiffe 'KüdPfichtslofigEeit, fa eine 
gemiffe falte Kopeit in (Bmpfinben unb ^anbeln fi'nben. Unter ber norbifchen 
'J^atfe finben fich anfd>einenb häufiger Utenfehen mit jener Veröbung bes fec= 
lifcheti (Lebens, bie :Rretfchmer (Körperbau unb (Tharafter, 1^25) unter bie 
©chi.tothpmen (jur ©chizopprenie neigenben UXenfepen) zählt. Vgl. hierüber 
©. I8I/I82. 
<3. S- 2^* (ßüntbfr, iDtfdj. Xa(Tcntunöf |5 
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un6 nur fic, rodele 6tc großen Btaatemänncr berrorbringt unb 
gebradjt l;at. 3n foldjcn tHännern erreicht bann bic unbcftccldict;e @ac^üd>s 
feit, ber ÜOirElic^Ecitöfinn, ber (0crcd)tigEcU9finn, ber itlut unb bic Urs 
tcilötraft, fclbft and) bic geringere lErregbarCeit ber i^inbilbiingstraft unb 
bic vielen norbifeben Btaatsmännern eigene X)cranlagung ju taltem ^cs 
rechnen eine böchfte "^tuaprägung. ^crabe Hieberfachfen, bas beutfehe (Öes 
bict, in welchem bic norbifche Haffe am ftärlften vorwiegt, nannte ilrcitfchte 
einmal bae „^anb ber ftaatsmännifchen Ilöpfc". XPirElichfeitsfinn unb 
5[attraft bc9 norbifchen tUenfehen bringen sufammen baa bervor, waa Bia* 
marci ala einen io‘^t*Ptt>or3ug bea Hicbcrfachfen empfanb: „baa 0trcben 
nach bem Erreichbaren", "^lua folchen eigentlich ftaatamännifchen Eigens 
fchaften entfpringt bic Sübrerbegabung bea norbifchen Utenfehen. 

ileibenfchaftlich tann man bie norbifche Haffe nicht nennen, wenigftena 
nicht in bem üblichen Sinn ober etwa im ©inn befonbera auagefproebener 
(öefcblecbtlichtcit. Dbcrfchwänglid^Ecit wirft fogar gerabesu peinlich auf 
norbifche Utcnfchen. Ea fcheint, baß ficb emd; bie (öcfcblecbtlichEcit bei ber 
Horbraffe entfehicben surüdbaltenber unb wablerifcber 3cige ala bei ben 
buntlen curopäifcbm Haffen unb ber oftbaltifd;en Haffe. „3n ber (öcs 
fcblechtalicbc war ber (öermane fo Eübl wie nid^t halb ein ^weitea t>olt", 
fo urteilt ein genauer lUnner bea vorwiegenb norbraffifd^n alten (Sers 
manentuma, "ilnbrcaa i^cualer,! wobei er aber wobl baa burd? ©clbfts 
bebcrrfd)ung errcid>te äußere X)erbölten irrtümlich ulö eine „Eüble" (öes 
fcblechtlicbfeit auffaßt. Ea ift jcbenfalla ein beseid^nenber o»g norbis 
fchen, aber auch fälifchen ICÜcfena, baß bic fcelifche (öemcinfehaft ^wifchen 
Ulann unb Srau weiter über ben Hreia bea Heingefd)lcd)tlidKn pinauas 
reichen tann ala bei ben anbern europäifchen Haffen. XPaa 
i^orasio auafagt, baß fein „^lut unb Urteil fid;) fo gut vcrmifcht", biefe 
gewiffe '^luageglid^enbcit ber tüefcnaanlagcn, bie Elarc Befinnung ermögs 
licht, fcheint cd?t norbraffifch 3U fein, „©at Befinncn ia bat ^efte an’n 
iUinfehen", fagt ein (noröifch ober norbifchsfälifch empfunbcnca) olbens 
burgifchea Sprichwort. Utan wirb innerhalb vorwiegenb norbifcher Bes 
völterungen eher „feelenlofe", fahl unb öbc wirtenbe tUenfehen ala etwa 
fichtlich Icibenfchaftliche tUenfehen antreffen, eher falte Hcchncr ala uns 
ruhige Stürmer unb eher Hohlinge ala (öraufame. 

^cibcnfchaftlich wirb ber norbifche Utenfeh mcift nur an einer fad?lichen 
Huf gäbe, vornehmlich beim „Streben nad? bem Erreichbaren". Horbifd; 
ift ber „matter-of-fact“ sUTcnfch, wie bic cnglifche SpradK fich auas 
brüdt. €>er norbifdK UTenfeh mag in ber Stetigfeit, mit ber er einer Sache 
auf ben (örunb geht unb um ber Sache willen hanbelt, er mag in biefer 
Eigenfchaft, bie man fad?lid)c ^cibenfehaft nennen fönnte, unvergleid)lid) 
fein. Ein wacher (öcrcchtigfcitafinn läßt ihm auch Utenfehen gegenüber eine 
anberc ala fachliche ^o^tltung nicht leicht 311, unb oft finbet fein gereddes 
Empfinben ben Huabrud ber Hitterlichfeit. Utan hat biefen ritterlid;en 

^ ^cußlcr, iDtc altgccm. Hcligion, in „^ie Hultuc 6er (Begcnwact" tCcil I 
Hbt. III, 1). — "Dgl. hierzu VOicth'Hnubfcn, Hevölfccungsfragc, ©cpual* 
moral unb d'etniniamua, ©.338, bei tSberparb, (Bcfchlcchtacharaftcr unb 
T;)olfßFraft, 1930. 
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(g>crcd)tigtcit0finn — mit einer gexx)iffen Übertreibung — gerabe^u bas 
<oauptEenn$eicben bes norbifd?en Utenfeben genannt. 3n ben böcbften ^tuös 
Prägungen seigt fi(b> biefe facblicbc ^eibenfebaft immer wieber in ber nors 
bifeben Äunft. IDie Äunft :öa(b9 mag als böcbftce Seifpiel jener gleicbfam 
facblicbcn ^eibenfebaft gelten. IDie ^eibenfebaft bee feböpferifeben XPirEene 
erfebeint nirgenbs mächtiger unb unr>ergleicblicbcr; aber niemanb würbe 
man weniger im üblicben 0inne Ieibenf(baftlicb nennen al9 23acb. — 3n* 
beffen ber TtueblicE auf eine Äunft aus norbifebem tDefen fei nur ein 
wei9 auf böcbfte Ttusprägungen norbifeben (öeftaltens. iDie ©acblicbEeit 
be0 norbifeben tüenfeben mag auch $utage treten in ber beobadneten (Lat* 
faebe, bie mir mitgeteilt worben ifl, baß fid? $ur Pferbejuebt unb Pferbe* 
pflege eigentlid) nur tHenfcben norbifeber 2<affe eignen. 

£)ic „^cibenfcbaft0lofigEeit", welche bie befonbere Urteiterube bebingt, unb 
3u ber oft überrafebenben Urteil0Elarbeit führt, biefe 2(bftanb boltenbe, nicht 
leicht 3u ftörenbe Kube, bie vor allem ber norbifebe Bauer seigt unb bie 
ficb febon im rubig*feften Bcbritt ber Kaffe anjeigt, fie mag geförbert fein 
bureb ben r>on Kipley alo „mangel an ieinbilbung0Eraft" befd>riebenen 
5«g. 3cb möd?te nicht oon einem „Mangel" reben, fonbern v>on geringerer 
£rregbarEeit ber ißinbilbungoEraft unb t?or allem pon ftärferer iDurd;brin* 
gung aller Dorftellungen mit tDirElicbfeit. 2lm echten, b. b- norbraffifeben 
KbEömmling ber 2tlemannen im fübweftbeutfeben (öebiet wie am Hiebers 
faebfen unb 0Eanbinapier ifl mir oft eine gewiffe Küble ber ieinbilbung0s 
Eraft aufgefallen: im norbifeben Reifte wecbfeln bie Bilber ruhiger, bod; 
finb fie beiitlid^er geftaltet, bie S^^rben finb milber, einanber mehr ange^ 
glichen; bao (öemüt ift Eübler unb tiefer, minber erregbar unb por allem 
ftärEer perfcbloffen. SDiefer Küble ber i6inbilbung0Eraft entfprid^t auch ba0 
für bie norbifche Kaffe bejeichnenbe geringere i6infüblung0Permögen unb 
bie geringere menfebenEenntnio. 0elten ift bem norbifeben meiifd^en bie 
(öabe ber tltenfcbenEenntnio „angeboren", igr mug ficb Pielmebv erft bureb 
fein Urteil UlenfehenEenntnio allmäblid; febaffen, er wirb gegenüber ben 
tUenfeben jumeift erft „burch 0cbaben Elug", erreicht aber im allgemeinen 
nidn bie 0idKrbeit ber iginfüblung binarifeber, porberafiatifeber unb oft* 
baltifcher Utenfehen — wäbrenb ficb bod) eine angeborene i^infüblung in 
bie ILierfeele innerhalb ber norbifeben Kaffe böufig finbet. Utangel an 
UtenfdxnEenntni0 ift nach (bem allerbing0 au0ge3eicbneten UtenfebenEenner) 
0unbbärgi gerabeju ein <)aupt3ug be0 febwebifeben U)efen0. 0eltcner 
ift ber norbifebe Utenfeb Perfuebt, au0 feiner einjeltümlicben Kbgefcbloffen* 
beit berau0 ficb in anbcr0geartcte Ulenfcben unb anbere ^uftänbe einjufüb* 
len, ja eine gefteigerte jeinfüblung0gabe, bie er etwa bei anberen finbet, 
macht ihn leidet migtrauifeb. Kueb ift ja ber norbifd>e (noch mehr |ebod> ber 
fälifebe) Utenfeb minber gefellig al0 bie Utenfehen ber anberen europäifeben 
Kaffen, fa öfter0 auch befonber0 „sugeEnöpft" ungefellig. 

IDer norbifebe Utenfeb fucht ficb fein Urteil bureb rubigcre0 Betrachten, 
3urücEbaltenbe0, faeblicbeo Eingehen, ja felbft bureb Utigtrauen unb eine 
meift höfliche Kälte su bewahren, unb eher wirb bem Perflanb Ku0brucf 

^ ©unbbärg, Det svenska folklynnet, ©toefboint JbJJ. 
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un6 tt>ort pcrlic^m als 6cm (öcmüt, oft Dicnci(t>t gerade aus 6cm ^ctou§ts 
fein eines tiefer erfüllbaren, tocitcr erfc^loffcnen (öemüts. „IDas ift 6a8 
rooblbctannte abgemeffene, fclbftbct»u§tc un6 felbftbeberrf(t)te XX>cfen"i — 
6ie 5üge, xoclcbc im ?l6el aller t>öltcr in6ogermanif4)cr @pracbe leroeils 
befonbers beutlic^ btrt>orgctrcten fin6, folangc 6iefc ^6elöfd)i(^ten t?or\x)ie* 
gcn6 norbifc^ blieben,^ 5ügc aber, wclcbe bei 6cn nor6if4>en ITtenfc^en 
aller t)olt0fd)icbtcn immer toieber betrortreten. 

IDie i^ärtc bes norbif(t)en tUenfeben Eann oft eine (öemütsbctpcgung per« 
bergen. IDie geringere tSinfüblungegabe unb bie geringere sSrregbarEeit ber 
i6inbilbung8Eraft barf nicht etxpa gleicijgefe^t toerben mit geringerer Eünfl« 
lerifeber Begabung ober mit einem genügfameren t)erftanb. 3m (Gegenteil: 
bie ruhigere unb Eüblere inbilbUebe ^EatigEeit bcs norbif(^>cn (öciftes bebingt 
bie böcbften Tlusprägungen feines geiftigen Gebens. Reicht Eommt ber nor« 
bifebe tHenfcb 3u einem f(t)auenbcn t)crbalten feines (öeifles. „5i»m Schauen 
beftellt" (Goethe) febeint por allem ber norbifebe tttenfeb 3U fein. Bie ITten« 
feben ber bunElcn europäifeben Waffen, felbfl bie geiftigeren bliefen um« 
her; bie geiftigeren ftlenfcben ber Horbraffc fcbaucn. (öerabe auch im X)cr« 
meiben befonberer, einzelner Äcnnscicbnung bcs Bliefens barf man xpobl in 
ber gricebifebtn BilbEunft ben norbifeben ^cift in gricebifeber Sonberge« 
flaltung crblicten. Bas febauenbe Derbalten ber Horbraffc febafft ihre be« 
fonbere tpiffenfcbaftlicbe Begabung, ihre ^anbfebafts« unb Cierliebc unb 
^rsäblergabe. Ber norbifebe tTtcnfcb Eann in ber ^Janbfebaft „aufgeben" in 
reinem ©(bauen ber Binge, bie SaeblicbEeit ift hier 3ur Eingabe getporben. 
£0 tpirb Eein 5ufall fein, bag bie febtpebifebe Biebtung por allem lanb« 
fcbaftlicbc iyriE ift. 2lucb gibt bas febauenbe Dcrbalten bem norbifeben 
tttenfeben feine befonberc sSrsäblergabe, tpo ficb fein febarfer DOirElicbEeits« 
finn seigt, fein Tlntcil an i^anblungen unb Dorgängen (tpeniger an sSmp« 
finbungen) unb fein Sinn für f(balEbaften tDi^.^ 

3n einer gexpaltigen Steigerung jeigt fi(b ber ^ercebtigEeitsfinn ber 
Horbraffe 5. B. im Bilbe bes Äleiftfcben Hticbacl Itoblbaas. i^kt banbeit, 
naebbem fein Urteil entfebieben bat, ein norbifeber tttann tpobl in eigener 
Sache, aber mit einer unbeirrbaren SacbliebEcit. 3n glei(bcr Uagc tpürbe 
ber xpeftif(be Ulenfeb febäumenb, rafenb feine Kaebe fueben, ber oftifebe 
unb ber oftbaltifcbe Utenfeb xpürben ficb „in bas S(bicEfal ergeben" unb 
ficb bei biefer ober jener (Selcgcnbeit bureb einjelne ^cgen3Üge immer tpic« 
ber 3u rä(bcn fueben. Sclbft feinem eigenen Gefühl gegenüber Eann ber nor« 
bif(be Utenfeb ein rubig*f(barfcr Bctraebtcr bleiben. bebeutet ihm 
auch t?on eigenen Stimmungen. Ber ihn Ecnnscicbnenbc S^cibeits« 
brang ift febcnfalls tpeniger im Sinne bes politifeben ScblagtPorts 311 per« 
fteben, als im Sinne jenes gefieberten Bc3irEs Elaren Eigentums unb ab« 
ftänbigen i6in3cltums (my house my castle). *5rcifcin bei^t ihm: nach 
feinem i6in3elurtcil leben 3U Eönnen. Sein £in3elurteil ift aber nicht i6in3cl« 

^ 2tcbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi. 
^ Dgl. (Büntbec, 2lbcl unb ^affc, 2. 2tufl. UTüneben 1927. 
® Dgl. bic ©agas bcc 3slänbcc unb bic nicbcrbcutfcbcn ©tücfe in (Beimms 

„lEinbcc« unb ^ausmäceben". iZs tjl fein aufall, baü bas Dolfslicb bcfonbccs 
im pocipicgcnb binarifeben, bas ITtdccbcn im poriviegcnb norbifeben (Bcbiet 
Bcutfcblanbs gepflegt tuirb. 
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launc, fonöcrn ißntfdjciöung. IDcr lentfdKiöung folgen bann fein rPetge* 
miit, feine Tiueöauer, fein BelbftPertrauen unö — in f)öcbftei- Tiuepräs 
gung — feine innerhalb aller (öefittiingen öer Dölter inbogennanifeber 
0pracbe beroiefene gefcbidjtefcbaffenbe Äübnbeit unb Beböpfertraft 

Eigenartig perbinbet ficb — bei einzelnen norbifeben menfeben — mit 
ber auf auegreifenbe iLätigBeit gerichteten UrteilsBraft ein gewiffer icidyu 
finn, eine oft groge ©orglofigfeit gegen ficb felbft: ber U)ageinut wirb 
bann ItolIEübnbeit, ber ieicbtfinn Üerfebwenbung, bie Borglofigfeit lebt 
in ben tCag binein unb fümmert ficb wenig um Seit, (Öefcbäft, i^anbel 
unb Xr>anbel. Bit norbifebe BorglofigBeit äußert ficb nicht feiten als eine 
7lrt ritterlicher ^äffigBeit, für bie (öoetbee Egmont ein gutea löeifpiel 
iß.i Ee febeint, baß Bpielfucbt unb XPetten ber Horbraffe r>on altera eigen 
gewefen feien, unb ein gewiffer Übermut (Übersmut) febeint auch immer 
wieber ben Untergang einseiner norbifeber tUenfeben ober norbifeber Bcba« 
ren »erurfaebt s« böben.^ IDer beseiebnenbe norbifebe ^eiebtfinn, eine gewiffe 
ILollBübnbeit einseiner, tritt immer wieber in ber (Sefebid^te norbraffifd;* 
bebingter X)ölBer auf, unb ber echt norbifebe 0inn für U>ettbewerb bat bie 
^eiftungen biefer IDölBer immer wieber hoch gefXeigert. Ea febeint aud;, ala 
ob ber norbifebe UXenfeb nach Seiten bea tatBräftigen <5anbelna ober bea 
tiefen IDenBena Swifebenseiten ungebänbigten ^eiebtfinna unb frobgelaun* 
ter Saulbeit brauche. 0olcbe Süge aber beben ficb, wie betont, mehr bei 
einseinen ab t>on ber für bie T^affe im allgemeinen geltenben befonberen 
X)orbenBlicbBeit. „IDer norbifebe menfeb ifX von allen am wenigften bem 
7lugenblict bingegeben; er übertrifft alle ^^affen an U>illenaftetigBeit unb 
forgenber X)orauafid)t. 3nfolge ber t>orbenBlicben 0inneaart werben bie 
finnlid^en Tlntriebe weiter gefBecften Sielen untergeorbnet."^ 0o i|l ber nors 
bifebe Utenfeb t>or allen anberen ber Ulenfeb weitangelegter Bühner Ents 
würfe unb tatBräftiger Unternehmungen, ber eigentliche „0rganifator". 
3n fielen feiner Unterncbmungen unb geiftigen 0cböpfungen ifB ihm — bem 
UberfcbwänglicbBeit bea Tluftretena, ber 2^ebe unb 0d;rift belufligenb ober 
peinlich finö — eine gewiffe UberfcbwänglicbBeit ber t)orfäQe unb Ent* 
würfe eigen, bie fonft Beiner :<affe eignet — bie ficb aber im alltäglichen 
©ebaren unb in ODorten meifX gar nicht äußert unb nur aua JLaten unb 
VPerBen su fcbließen ifX. 

Unterfuebt man bie ^egabungacerbältniffe ber einseinen T^affen nach 
ber <o^«fi0Eeit bea Tluftretena feböpferifeber Utenfd^en, fo ifl bie Horbraffe 
barin befonbera reich» S^aa b‘Jben bie Unterfuebungen ber fog. Tlntbros 
pologifcben ©efebiebtafebreibung bargetan, unb biefe raffenBunblicbe ©es 
febiebtafebreibung förbert immer neue Seugniffe sutage. 0eit ben t)ers 

" © u n 6bacg („Det svenska folklynnet“) ßnbet, baß bie ©orglofigBcit bet 
«»btueben beute eine beforgntsetregenbe ^obe erteiebt habe. 

JDafuc febemt mir be3eid)nenb, wie Svrbtnotb, ber angelfäcbfifcbc d'übrer 
(in bem altengltfcben <5ebicl)t „Sprbtnotba tCob^O ben feine ©(bar angreifen* 
ben Danen, bie in ungünßiger tlage vom ©tranb aua fämpfen müffen, „in 
feinem Übermut'; (for his overmode) ^Kaurn gibt, fo baß bie Danen auf bef- 
^rem ©elanbe fampfen Fonnen, Die d'olge iß ber Saü :8vrbtnotba unb feiner 
öebar. 

® iien} in ^aur'd'ifcber-Ä.enj, ^b, I. 
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mutungen unb Sorfd)ungcn, wcldjc bie Begrünbetr biefer (0cfc^ic^)t0fct)reis 
bung au0gcfpro(^cn unb au0gcfübrt b^^ben, finb neue Unterfud>ungen vor* 
genommen toorben, bie ba0 beftätigen, vom ber franjöfifcbe Haffenforfeber 
iapouge fd:)on im O^bre in besug auf bie norbifebe Haffe gef(brie* 
ben b<Jt: nlle großen Jitänner b«ben ibr angebört, felbft icoenn fie 
iteile raffifcb gems anber0 gearteter DölEer 3u fein fd^einen, unb icb toärc 
nid)t erftaunt, toenn ba0 ^iebt, toelcbe© getoiffe anbere Haffen »erbreitet 
haben, ber "Ztnxoefenbeit eine0 blonben, langEöpfigen sSinfcblßge in ihrer 
trägen tUaffe susufebreiben toäre, toelcber bureb bie IDunEelbeit ber feiten 
»erborgen geblieben ift. IDie blonbe, langEöpfige Haffe febeint in ber (lat 
basu beigetragen su hoben, bie leitenben Hlaffen ju liefern in ^Igypten, be* 
fonber0 in Cbolbäa unb in "^Iffyrien. IDie @acbe ift faft gex»iß in Perfien 
unb 3nbien unb möglich fogar für ba0 alte Cbina.^ 3bre Holle ift febenfalb 
ficber in ber griecbifcb*römif(ben oi»ilifation, unb in unferer Seit richtet 
fid? bie Bebeutung ber PölEer faft genau nach ber ttlenge blonber 4ang* 
töpfe, t»el(be surBilbung ihrer fübrenben 0cbicbten beitragen- on biefer Haffe 
haben bie gallifcben unb fränüfeben ^enfeben gehört, t»el(bc SronEreid; unb 
feinen (ölan? gegrünbet hoben; e0 finb bie gleichen Utenfeben, bie in ^eutfeb* 
lanb ben Utaffen ieben »erleiben unb burd) ihre Bewegung fortreißen." ^ 

"hinein biefe Unterfuebung, bie nur bie böcbften sSrhebungen betrachtet, 
fann noch ni(bt maßgebenb fein für eine Beurteilung be0 IDurd;fcbnitt0 ber 
norbifeben Haffe. (Obwohl fie baraufbin beuten mag, baß bie lltöglicbEeit 
folcber befonberen 0d:)öpferEraft einen befonber0 tüchtigen 2)urd)fcbnitt »er* 
langt, beweift fie 3unäd)ft nur ein böufigere0 Huftreten bcr»orragenber 
tnenfd)en innerhalb ber norbifd)en Haffe unb eine befonbere HatEraft »or# 
wiegenb norbifeber 0tämme. 

trian bot be0balb bie Unterfuebung innerhalb einer gewiffen alltäglid)en 
Umwelt geführt, bot bie X)erbältniffe: Beruf unb Hopf form, Beruf unb 
Äörperböbe ufw. unterfuebt. 0olcbe „fosialontbropologifd?en" Un* 
terfHebungen finb in ©eutfcblonb, in sgnglanb, in ber 0d;wei$, in 
SranEreid) unb in Hmerüa angeftellt worben. tPo mon bie Hörperböbe 
unterfuebt bot, bot fid? berau0geftellt, baß bie höheren 0tänbe größer finb 
al0 bie nieberen. IDie f^wei^erifebe naebforfebung jeigt befonber0 genau, 
baß größere Körperhöhe unb höhere gefellfcbaftlicbe 0cl)icbt im allgemeinen 
eng sufammenböngen, wobei bie größere Körperhöhe außer auf Umwelt* 
einflüffe »or allem auf einen ftärteren norbifdjen, binarifd>en unb falifcben 
i6infcbiag binweift. Huf ^runb »on tUeffungen an mehreren taufenb ^ei* 
(ben Eam ber Hnatom unb Hntbropologe Pfirner in 0traßburg 3u bem 
£rgebni0: „ST^ie höhere 3ntelligen3 f^lecbtbiu boEumentiert fid) in ber 
burcbfcbnittlid^ höheren 0tatur unb in einer über biefe ^wnohrne hinau0* 
gehenben Ö5rößen3unahme be0 <^irnteil0 be0 Kopfe0."® Huf Umweltein* 

^ 55icfc 'Octmutung tlapougcs wicb ncuerbings immcc mehr bcßätft; »gl. 
auch (Bünther, HaffenEunbe tCucopas, 3. Hufl. Utünchen 1929/ 178. 

^ dapouge, De Tlneg^alite narmi les Hommes, Revue d’Anthro- 
poloe-ie, Bb^ VIT, 1888, 0, 15/16. 

® PfiQtier, 5)cc IStnßuß ber fojialcn Schichtung auf bic anthropologifchen 
ChoraEtccc, Scitfehr. f. UTorphologtc unb Hnthropologic IV, 1902. 
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flüffc laffcn fid), wie fpätcr ausgcfül^rt wirb, foldje i6rfct>cinungcn nic^t 
ober nid:)t allein $urüdfül?ren. — 

£& ift ben 2^affenforfc^ern eine bekannte Hatfacbe, baß in ben i^utläben 
bic billigften <^üte nid)t mit höherer <outnummer, alfo nid)t für größere 
Böpfe 3u h«ben finb, baß umgeEehrt bie teuerften ^ütc nid?t mit EleU 
nen <5utnummern 3u hßben finb. Pfirner h<it biefe Be$iehungen näher 
betradjtet. 2!)iefe (latfache weift f(hon auf eine Kaffenfd)id)timg hin. £ine 
iDame, bie fehr langfchäblig ift, hat mir berichtet, baß fie immer rerhältnie* 
mäßig teure <^üte taufen müffe, ba ea billige <^üte für langförmige l\öpfe 
nicht gebe unb baß fie ihr paffenbe ^üte in <^amburg eher finbe als in 
einer mittelbeutfchen ®tabt. XPaa fid» fd)on in ber ^^utform 3eigt, biefer 
ftärtere i6infd>lag norbifd>en Blutea in ben höhtfcn 0tänben ber europäis 
fchen DölEer, baa fdjeint aud) bic Betrachtung ber Beziehungen swif^en 
Ooehbogenbreite (pgl. 0. 35) unb ftänbifd)cr 0chid)tung ber europäifd>en 
DölEer 311 ergeben, benn niceforo^ h<tt in ben unteren 0tänben eine 
größere 3od?bogcnbrcitc unb eine größere UnterEieferwinEclbrcitc gefunben 
— waa auf perftärEten oftifd>en unb oftbaltifchen i6infd)lag in ben nicberen 
0tänben, auf perftärEten binarif(den unb norbifchen iginfd>lag in ben höhC" 
ren 0tänben hinvpeift (wobei ein binarifd>cr yginfchlag jcboch nur für bic 
ftärEer binarifchmntcrmifchtcn (öebicte in Betracht Eommt). Tluf norbifchea 
Blut weift auch eine Unterfuchung Hiceforoa, bie ergab, baß innerhalb 
einer aua Tlrbeitern unb 0tubcnten gebilbeten (öruppe pon ^lcid)altrigcn 
bie 'Arbeiter EurzEöpfigcr waren. iDic llnterfud^ung einer (öruppc rcid)cr 
unb armer llnaben ergab eine größere BurzEöpfigEeit ber armen.^ Bertil* 
Ion fanb in ö5oulb in HorbameriEa unter 7lualefcgruppcn 
Pon (öebilbeten einen größeren (öefichtawinEel ala bei ben unteren V)olEas 
fchichten, b. h- in ben unteren 0chichten waren mehr i6infd>lägc Pon 2^affcn 
mit porftchenben liefern (pgl. 0. 36) feftzuftellen.^ £)aß in ben oberen 
0tänben pcrhältniamäßig mehr fchmalc, hod)gcbautc Hafen, in ben untcs 
ren mehr breite niebrige 0tumpfnafen PorEommen, ift eine ITatfadx, welche 
feber 5cid?ncr Pon X)olEaauftrittcn ufw. unbewußt beachtet. 

0old>e allgemeineren Beobachtungen unb Untcrfuchungcn bebürfen aber 
noch mand^r iSinzclnad^forfchung. Hoch immer Eönntc fa piclleid^t baa 
Tluffteigen ber an norbifchem Blute überburd^fchnittlich rcid^cn Ö5efchlech* 
ter ctipaa anberea anzeigen ala ein Tluffteigen ber Begabteren. SDie wirbelt 
Pon C. 2<öfe „Beiträge zur europäifchen KaffenEunbe"^ gibt bic sSrgebs 

^ Htccfoco, 2lntht:opolo0ic bcc nid^tbcfiQenbcn ^daffen, I9J0. 
^ 3n ben pocivicgcttb ivcßifd^cn (Bcbicten 3talicna gelten biefe Bezie* 

hungen (nad> tltPta Untecfud;>ungen) nicht. 3:)oct finb (wohl infolge eines 
pocberafiatifchen AEinfd>lags, bet* eine geroiffe ©tanbesauslefe bewirft) bie 
fübrenben Schichten mtnbet langföpßg als ber 3:)urchfchnitt ber Beoölferung. 
Ulan barf fold)e Beziehungen zmifd)en Heilungen unb Baffenmerfmalen 
auch nid>t in ßarf burd>einanber gemifd>ten BepölPerungen erwarten, ba fich 
bie i£rbanlagen ber in einem Baffengemifche porhanbenen Baffen nach uielMl* 
tiger Breuzung in fepr pielfältigen Sufammenßellungen perbunben ftnben 
fönnen. 

® "Ogi. pioeQ, Sozialanthropologie, Bb. „Anthropologie", Bultur bec 
©egenwart, ^eil III, Abt. V, 1923/ S. Ö2J. 

* 2lrd)ip für Baffen« unb (Befellfdaftsbiologie, Bb. 2 unb 3/ I905/0Ö. 
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niffc X)on Begabungsprüfungen toieber, bic in IDrcsbcn vor* 
genommen würben, ^ict b<^t fid> fine onnabme norbifeben Blutes mit bem 
böberen @tanb jiemUeb beutUeb ergeben, barüber binaua aber noch wicb* 
tigere £m3cleinfi(bten: innerhalb ber einjelnen Berufe waren bie 0teUen, 
welche bie gefebeibteren teilte brauchen, t?on tTlenfchen burcbfcbnittlich böbe== 
ren XX>ucbfe9 unb längeren Bcbäbela befe^t. Unteroffisiere waren bureb* 
fcbnittlicb norbifeber als bie mannfebaft, ©tabaoffisiere burcbfcbnittlid; 
norbifeber ala bie anberen Offijiere, bie <5ocbfcbullebrer einer gewiffen 
0tabt burcbfdmittlid) langfcbäbliger ala bie 0ffi3ierc bea bortigen Hegi* 
menta ufw. IDie Hngeftellten ber 0tra§enbabn ftellen eine gewiffe Hualefe 
perftänbigerer feute bar, sugleicb aber auch eine Hualefe uon Utenfehen mit 
norbifeberen tHertmalen. IDie S<^beer ber 0tragenbabn waren burebfd^nitt* 
lieb minber norbifcb ala bie 0d?affner, bie wieberum eine gewiffe Hua* 
lefe ber geiftig regfameren barftcllten. IDie "^Irbeiter einea Betrieba, ber be* 
fonbera perftänbige üeute forbert, b^^tten burcbfcbnittlicb längere 0cbäbel 
ala bie übrige ^epölterung. iDic "ilufficbtabeamten ber 0tra§enbabn waren 
burd^fcbnittlid^ norbifeber ala bie Hngeftellten. IDaa entfpriebt einem 
gebnia iapougea, ber in Hennea bie 0tubenten burcbfcbnittlicb minber 
Eurstöpfig fanb ala bie übrige ^epölEerung, ebenfo einem i6rgebnia fHufs 
fanga, ber in einer bretonifeben 0tabt bie 0cbüler einer b<^beren ^ebr* 
anftalt minber EursEöpfig fanb ala bie DolEafcbüler, le^tere wieber minber 
tursEöpfig ala baa ^anbPolE ber Umgebung.^ 0eine Unterfuebungen führ* 
ten Höfe 3U bem iSrgebnia, baa er in folgenben 0ä^en mitteilt, benen aber 
bie gefellfchaftlichen unb raffifeben ^uftänbe unb bie (öebaltaperbältniffc 
ber 5cit um 1900 sugrunbe liegen: 

„3t höher unb beffer befolbet bie 0tellung ift, um fo größer unb länger 
finb bie Höpfe, um fo bebeutenber bie Hörpergröße." 

„Geiftig berporragenbe tUenfeben seiebnen ficb im allgemeinen auch bureb 
eine höhere Hörperlänge aua, bie baa IDurebfebnittamaß ber gefamten Be* 
PÖlEerung überfteigt; fie b<^ben außerbem eine etwaa längere Hopf form unb 
eine bebeutenbere Hopfgröße ala bie gleichgroße IDurd^fcbnittabePÖlEerung." 

„IDer norbifebe Haffenbe^anbteil bea beutfiben X)olEea ift ber <^auptträger 
feiner geiftigen Hraft." 

„IDie oberen BePÖIEerungafcbicbten b<tben mehr norbifebea 23lut in ihren 
Hbern ala ber IDurebfebnitt ber gefamten beutfeben BePÖlEerung." 

16a finbet bemnacb nicht nur eine Haffenpcrteilung in ber tDag* 
rechten ftatt, nicht nur bie in einem fpäteren Hbfcbnitt ju unterfuebenbe 
Verteilung über baa beutfebe 0pracbgebiet unb über tSuropa, fonbern aud? 
eine Haffenperteilung in ber 0enErecbten: bie Verteilung innerhalb 
ber 0tänbefcbi(bten ber VölEer. 

16a gibt wohl Eaum raffenreine VölEer, ea gibt por allem in Europa Eein 
VolE, baa nicht baa €rgebnia einer Haffenmifcbimg wäre. Vielleicht ift 
fogar auf ber ganzen i6rbe febe höhere (0efittung burd; Übers 
einanberfebiebtung zweier Haffen, meiftena einer unterworfes 
nen einbeimifeben unb einer berrfd^enben eingewanberten, ents 

1 Vgl. ^apouge, Les Selections sociales, I89ö. 
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ftanöen, un5 jcöcr t)erfall, fcöer „Untergang" eines X)olte9 unö einer (0es 
fittung (j^ultur) ift vielleicht bedingt burcl) b<x& ^lusfterben ber feböpferifd^en 
SebidH öiefes X^oltes. @o viel S^iflt leöenfalls aud^ noch ber gegenwärtige 
@tanö öes ftarE raffengemifchten i^uropae mit siemlicher lDeutlid;Eeit, baß 
innerhalb jebes abenblänbifd^en DolEes — unb gleid^ö gilt für Horb* 
amerifa — bie nieberften Stänbe burd;fchnittlid) bas wenigfte, bie obeiften 
burchfd^nittlid^ bas meifte norbifd;e Blut haben.i Bie Betrad?tungen bes 
22. Tlbfchnitts werben verfud^n, biefe tJerteilung aus gefd>id;tlid?en X)ev* 
hältniffen 3u ertlären. 

Bie Beobad^tung ber Bevölkerungsbewegungen, befonbers bie Hm* 
mons in feinem auffd^lußreid^en XDerE „Bie natürliche “auslefe beim men* 
fchen" (|$93) haben nod) ein anberes ergeben: baß nämlich fortgefcQt außer 
einer “^Ibwanberung von allerlei lidH* unb arbeitsfeheuem X)olf eine ftärkere 
2lbwanberung größerer unb langköpfigerer unternehmenber Utenfdjen vom 
Borf in bie ©tabt vor fich geht, bamit cüi Huffteigen fold;er Uten* 
fchen in höhere (öefellfchaftsfchidHen unb bamit wieberum ein ßetiges 2lbs 
nehmen ber Äinbersahl, vielleidjt aud) ein ^unehmen ber ©terblid;keit biefer 
burchfd)nittlid) norbifcheren Dolksteile — ber langfame 2<affentob ber 
norbifeben Haffe burch bie ©tabt, vor allem bie ö5roßftabt mit ihren 
Begleiterfcheinungen, bem aufreibenben i^rwerbskampf, ben fpäten £hcn, 
ber Befchränkung ber lUnberjahl, ben (Öefchlechtskrankheiten, ben unge^ 
funben lLi:)ohnverhältniffen ufw. Biefes jletige “^luffteigen in höhere ©tänbe 
hat man $u erklären verfiidjt burch bie höhere Begabung ber norbifchen 
Haffe, ihren größeren VDagemut, ihren flärkeren Brang nach Bilbung, 
nach ICDanberung, (a felbft nach <oerrfchen, lehren unb Hnführen. “21 ms 
mon hat biefe Berhältniffe in Baben näher unterfucht unb gefunben, baß 
bie geiftig führenben ©chichten einen ftärkeren ieinfd)lag norbifchen Blutes 
zeigen als ber Bevölkerungsburchfehnitt. „Bie (gelehrten, weld^e es 3u 
einer bebeutenben ©tellung gebradH haben, finb in hervorragenbem Utaße 
langköpfig."2 

Bie erwähnten fo3ialanthropologifchen lerfcheinungen laffen ben ©chluß 
auf befonbere Sührereigenfehaften ber norbifd^en Haffe 311. 3nners 
halb i'ebes Dolkes mit ftärkerem norbifchem sginfchlag fammelt fich bie nors 
bifchc Haffe immer wieber in ben führenben ©chichten, alfo fowohl in ben 
gefellfchaftli^ oberen ©chichten überhaupt, wie auch innerhalb feber X)olkss 
fchidH ober febes ©tanbes in ben führenben Hreifen. Baß bie ^ührereigen* 
fd^aften ber norbifd;en Haffe fich auch innerhalb ber unteren ©tänbe fehr 
fichtbar auswirken, betont H.X). müller in feinem “^luffa^ „Haffe unb 
©03ialismus" (©übbeutfd^e lUonatshefte, 3uli 1927): „©0 bietet bie 
im Dorwärtsverlag erfcheinenbe illufkrierte Beilage „t)olk unb 5eit" feit 

jZxnc leicht erklärliche Husnahtne bilbet ©chtveben, wo fich Verhältnis« 
m^tg am meißen norbtfehes Blut im Bauernßanbe ßnbet. ^ie höheren ©tänbe 

voriviegenb norbifch, öa fte jum Zeil auf eine außer« 
f^webifche, viel^ch beutfepe ^^mlvanberung hauptfächlich ber ^anfajeit ju« 

nicht fchwebifche, vielfach aus tSnglanb, Wnkreich 
unb JeutichJanb kommenbe Gruppenführer ber fdnvebifchen (Broßmachtaeit, 

Hbel erhielten unb in ©chiveben anfäffig würben. 
Hmmon, 5)ie natürliche Huslefe beim Utenfehen, J893. 
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3al)ren eine lange (öalcrie t>on Bilöcrn alter un6 pcröienter Kämpfer i>er 

fo3ialiftifcl)en 23cxpcgimg: man ift erftaunt, Tx>ie Diele typif(^> noröifc^e 

Köpfe man 6ort antrifft. Kuf einem großen ^etocrEfc^aftetongreß (Heptil* 
arbeitcrinnen) säblte id) öie öunEcls unö bellbaarigen Köpfe imö fanö 75 

bis $0 D. <5* ^lonöe. Hod) öeutlicber erwies fid) öas Sübrertum öcö nor* 
öifd>en Blutes in 6er 6eutfd>en Arbeiterbewegung bei 6er antbropologifd^en 

Bcobad?tung einiger ^^albfabrsEurfe einer fosialiftifcbcn ^dmvoil&\)oö^i 
fdjule, in 6er aus allen iCeilen iDeutfd)lan6s un6 6er 6cutfd)fpracbigcn Had?* 
bargebiete i'unge Eünftige Arbeiterführer, mcijl Don ihren 0rganifationen 

ausgewählt un6 unterftü^t, hcrßngebil6et werben. Obwohl weitaus 6ie 
größere aus 6em füMichen ?Lcile 6es öeutfehen Bprachgebiets ftammte, 

wiefen 54 d. in faft maEellofer oufammenftcllung 6ie wichtigften nor* 

6ifd)en Kaffcnmertmale auf. Kaffcju6en waren nur ju 4 d. <^. vertreten 

(Derfd>ic6cne wußten nichts Don ihrem iu6ifd)cn Blute!). Heben 6en rein* 

raffig 06er gan3 Dorwiegenö nor6ifd>en Hypcn waren noch weitere |S 
D. mit Dorwiegenö noröifchen KaffenmerEmalcn ausgeftattet." — 
£)ie Sührereigenfehaften nor6ifd>en Blutes erfthienen wieöer, jugleid; 

mit einem mit norbifchen KaffenmerEmalen Derbunbenen ausgefprochenen 

„religiöfen (Gefühl" (etwa im 0inne „anbächtiges Btaunen mit 

ftarter KüdwirEung auf bie PerfönlichEeit")» einem „ausgefprochenen Ha* 
turfinn" unb wahrfcheinlich aud) ausgefprochener „Zeichnerifcher unb über* 
haupt formfd)öpferif(her Begabung" bei Unterfuchungen bes feelifd?en Der* 

haltens Don Kinbern in Kriegshinterbliebenenheimen, wo alfo Kinber vit> 

fchiebener <5erEunft in gleicher Umwelt aufwuchfen.^ 3n fold>em 5wfötn» 

menhang Eönnte man auch ctuf bie „pfychotechnifchen Prüfungen" hin* 

weifen, burch welche heute bie «Eignung für beftimmte Berufe unterfucht 
werben foll. tX)o burch folche unb anbere Prüfungen Utenfehen Don befon» 
berem Utut unb ©charffinn, befonberer sgntfehlußfähigEeit, ^iwerläffig* 
Eeit unb 3« eigenem Urteil, Eurs Ulenfehen Don befonberer leib« 

lidKr unb feelifchcr itüd)tigEeit ausgelefen werben follen, entfteht jumeif^ 

eine Auslefe, welche Diel norbifcher ift als ber OolEsburchfchnitt. 25er bloße 

Anblid ber Keichewehr, mandjer Abteilungen ber Bchu^polisei, mand?er 
oberen Klaffen in Schulen mit ftrengeren Aufnahmes unb Beförberungs* 

bebingungen unb ber Anblid anberer forgfam ausgewählter iUenfehen« 

gruppen, aud? innerhalb weiblicher Berufe, Eann bas beftätigen. 
ICDie fich innerhalb jebes Berufes unb Btanbes in führenben Btellun* 

gen ttlenfchcn fammeln, welche burd?fchnittlich norbifd?er finb als ihre Be* 
rufss ober Btanbesgenoffen, fo fammelt fid? innerhalb eines ganjen DolEes 

mit ftärEerem norbifd?em i6infchlag immer wieber bie norbifchc Kaffe in 

ben oberen Btänben.^ 
0old?e Derhältniffe 3eigt ja fchon ber äußere oberfläd?lid?e €inbrud: 

„Kein unbefangener Beobachter zweifelt baran, baß man eine Keihe Don 

^ K. "U. UTüllcc unb JTt. ©pcingec, ©osialanthcopoloctifchc Beobaep« 
tungen, 2lcd). f. Kaffen» unb (BefcUfcpaftsbiologte, 18. Bb., ^eft l, 1926* 

^ ^cc ben oberen ©tänben eigene iCinfcplag Dorberafiatifdjer unb ocienta* 
lifcper 7taffe, ben bas 3ubentuni ßellt, tfl in ber „KaffenEunbe bes jübifepen 
'UolEes" im Abfepnitt „^ie iübtfcp»nicptjübifcpe UTifd?epe" betraeptet worben. 
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Ttngc^örigcn bcr oberen 0tänöe auc^ bei gleicher (Eracht Don einer fold^en 
ber unteren auf einen ^lid im eCypus unterfd)eiben fann. 2tu(h> hier han« 
beit ee fid) freilid; nur um iDurchfdmittöunterfchiebe. 160 gibt teilte in 
hohen Stellen mit ,,proletarifd)em" ?Lypu0 unb <5‘^*^^‘^*^^’eiter mit „ariftos 
tratifchem" (lypue. XX>enn man aua |0öö ^Ingehörigen ber „oberen oeh^s 
taufenb" bie jehn get>:>öhnli4)ften lEypen unb aue taufenb (öelegenheite* 
arbeitern bie 3ehn »ornehmften Hypen hcrau0fud)en tuürbe, fo würbe ein 
uneingeweihter Beurteiler bie beiben 2<eihen ficher falfch einorbnen. IDie 
Tluanahme beftätigt alfo auch in biefem S^lle bie Kegel. iDie lU’mftler bea 
0impli3iffimu0 seichneten auch uor bem Kriege bie 2lngehörigen ber „obe* 
ren oehntaufenb" regelmäßig mit auagefprochen norbifchem (Lypue, wäh» 
renb fie bae „Proletariat" mit (Typen primitiver Kaffen bebad>ten; unb 
bie ^efer empfanben ohne weiteree, baß barin etwas (Typifd>e0 3um Kuss 
bru(f tarn, obwohl fic natürlich 3U mehr als 99 0/0 von Kaffenunterfd^ieben 
leine Tlhnung hötten."i 

IDer Sührergeift ber norbifd)en Kaffe ^ mad>t Utenfd?en biefer Kaffe aud> 
311 militärifd^n Snhtem geeignet, W03U viele norbifchen l^ieufd^n burd> 
„einen ausgeprägten triegerifd)en £hrgei5 unb vortreffliche folbatifd^e 
sSigenfdjaften"^ fid? befonbers 311 eignen fcheinen. Utan hat in Kußlanb 
ben Derfuch gemad)t, (Truppenführer aus ben an norbifd;em Blut armen 
t)olE0f(hid)ten hcran3ubilben. „Tiber" — fo beridjtet bas Berliner (Tage? 
blatt (Hr.|3, $.3an. 1922) vom Sowfetlongreß, ber im £5e3ember J921 
getagt hatte — „hier teilte (Tro^ti eine fehr merlwürbige Beobad)tung mit. 
3n bie Kriegsfchulen tommen ausfchließlid) Bauerns unb Tlrbeitertinber, 
aber eine 0d;)wierigteit ihrer j6r3iehung für Befehlftellen bilbet bie ITats 
fache, baß ,fie nid;t bas <5f*‘*^enbewußtfein mitbringen, bas alle Kinber aus 
»Bourgeoisfamilien« mehr ober weniger von Hatur h^^I^enS es ift 
fchwer, biefes <3cf>'eubewußtfein 3u entwicteln". 160 wirb fd)wer fein, ben 
Sührergeift (domineering spirit) 3U „entwideln", ba er in sSuropa eben 
burd> norbifdxs Blut bebingt ift, bas immer wieber „ben Ulaffen 5eben 
verleiht" (^apouge, 0. J9$). Späher mag in biefem 5uf(^nimenhang bie 
0d)ilberung bes norbifchen XPefens ftehen, bie ^apouge gegeben hat, eine 
0d?ilberung, bie fich von ber oben gegebenen, notwenbig allgemeineren, 
burd? eine größere Beftimmtheit wefentlich unterfcheibet, bie allerbings 
eigentlid; nur für eine gewiffe gehobenere 0chid?t ber norbifd?en Kaffe 
tenn3eidmcnb ift: 

„(Der ^angtopf h^t große Bebürfniffe unb ifl unaufhörli^) tätig, biefe 
3U befriebigen. £v verfteht fid) beffer barauf, Keichtümer 311 erwerben, als 
3U bewahren; er h^uft fie an unb verliert fie mit ^eid^tigteit. llnterneh* 
mungsluftig veranlagt, wagt er alles unb feine Kühnheit fid^ert ihm un* 
verglei(^liche Erfolge. i6r tämpft um 311 tämpfen, aber nie ohne ben 
tergebanten eines (Gewinnes. 3cbe0 5anb gehört ihm unb bie gan3e £rbe if^ 
fein Daterlanb. Seine Klugheit tann fid; hoch fteigern unb wechfelt je nach 

^ iien^ in Baur«cfifd;cc*tlcn3, B&. I, 1^27. 
^ Kiplcy (The Races of Europe, I9I0): the domineering spirit of 

the Teuton. 
® Tlcbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi. 
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öcm einzelnen pon fd>xx)crcr (örünblic^tcit bis 3um ©cböpfcrgcift. 160 gibt 
nicbt0, xx>a& er nicht 3U benten ober 3U tooUen toagt, unb wollen unb auss 
führen folgen fiel? unmittelbar, igr ift logifch, wann c& ihm paßt unb finbet 
fich nie mit leeren ÜDorten ab. IDcv Sortfehritt ift fein ftärEftce 23ebürfni0. 
X)on 2leligion ift er Proteftant; im Btaateleben verlangt er nur, baß ber 
0taat feine cTätigEeit a(^te unb fucht mehr fich fclbft empor3ubringen ala 
anbere hinab3ubrü(fcn. i£v crEcnnt fdjon uon weitem feinen Porteil unb 
ebenfo ben feineo PolEea unb feiner Kaffe, welche er Eühn für bie hb(hfl«n 
25eftimmungen vorbereitet. €v glaubt binnen Eur3cm ber unbeftrittene <5err 
ber ^rbe 3U fein unb feine unbegrcn3te Kühnheit, feine mächtige Saffunge* 
Eraft, ba0 ^ewußtfein ber ^ufammengehörigEeit feiner Kaffe, geben ihm 
bie größte Knwartfehaft auf j6rfolg."i 

IDiefe IBefchreibung will felbftvcrftänblich nicht befagen, baß bie <S>ren3e 
bes protcftantif4)en (ölaubenebeEenntniffee einer Kaffengren3e genau ents 
fprechc;^ auch nid)t, baß ca Eeinc norbraffifchen KatholiEcn gebe — ^as 
pouge wäre fa mit einer folchen löchauptung burd? bie Kaffenverteilung 
feinea eigenen Äanöca leicht 3u wibcrlcgen gewefen. 3nbeffen fo viel bcs 
hauptete -^apouge in biefer Schilberung bo^, baß ber norbifd^c ittenfd) 
einen IDrang 311 geiftiger Freiheit unb 3U eigener Beurteilung aller 
habe, ber ihn bann leicht 3um Proteftanten mache. €0 ift fa aud? auffällig, 
baß „Ee^crifchc" unb „vorrcformatorifchc" Bewegungen fich in ben X>öU 
Eern romanif(t>er Bpradje etwa fo lange gerührt h«ben, ala in ihnen nor* 
bifchea Blut noch reichlicher vorhanben war. l:nan wirb febenfalla fagen 
Eönnen, baß ber norbifchc ITlcnfch in feinem (ölaubenalebcn Eühler ift, min* 
beflcna Eühler ala bie UTenfchcn ber fälifchen unb auch oftifd?cn Kaffe, 
welche ein warmea (ölaubenalebcn 3cigcn Eönnen. ou9lti<h ift ber norbifche 
Utenfch weniger 3U myftifchen 2luffaffungen feinea (Slaubcna geneigt — 
ber hcllenifchc (öötterglaube cinerfeita, bie gcrmanifche SrömmigEcit, wie 
fie Kummer, Utibgarba Untergang (1927), Ecnn3cichnet, anbererfeita, finb 
wohl bie beften gcfchichtlichrn Beifpiele für bie UtöglichEeiten norbifcher 
(ölaubcnagcftaltung. ©er norbifchc Utenfeh neigt gar nicht 3ur iSrcifcrung, 
gcfd?weigc 3ur UnbulbfamEeit in (ölaubcnabingen — außer in ben fällen, 
wo ein (ölaube mit ber Kufrechterhaltung einer politifchen lTtad?t verbuns 
ben ift ober auch einer politifchen Utacht ala 5wecE bient, ©ie öcfchid?te 
bca Papfttuma ober bie cnglifche ^efchichte 3cigcn Beifpiele von norbifchen 
„(ölaubenaftreitern", bie in XPirElichEeit 0taat0männer waren. 3u folchen 
fällen muß bann ber iginbruef ber „religiöfen Heuchelei" entftchen, unb 
wahrfcheinlich ift, baß eine folchc <^cuchelei manchen norbifchen 0taat0s 
männern nicht fern liegt ober baß fie 3U einer „fclbfltäufchenben Perbräs 
mung bca t6roberung03ielc0" bur^ ölaubcnavorftcllungcn neigen, welche 
auch Ploc^3 erwähnt. tPenn fich «uch bie meiften eigentlich fchbpfcrifchen 

^ tlapougc, La Population de la France, Revue d’Anthropologie, 
Bb. XVI, 1887, ©.79/80. 

^ ivcnn auch eine gewtffc Bejtehung ber Kaffen- (ober beffett Kaffen* 
mifchungs*) (Bcenjen in t£uropa 3U ben (Blaubensbefcnntniffen bei Pergicichung 
cntfprechenber Karten fogleich auffällt. 

® Ploeig, ©ojialanthropologie, Banb „Anthropologie" (Kultur ber (Segen* 
wart, ©eil III, Abt. V, 1923). 
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Jltcnfc^cn in 6er (0efct)i4)tc 6er europäifd^en ^laubenebewegungen als r»ors 
tx)iegen6 norbifcb seigen, fo möchte ic^ bae mehr 6er ©c^öpfertraft 6er 
Horbraffe überhaupt sufchrciben als einer befonberen Ergriffenheit burch 
(ölaubenauorftellungen ober einer befonberen jnnigEeit bea (ölaubenalebcna 
ober ber 23e3iehung 3U einer lUrche. oum minbeften seigen fiel; bie norbifch* 
ften (öebiete Hortwegena ber ©taataEirche xoie ben uerfchiebenen ©eEten 
gegenüber Eühler ala bie minber norbifc^)en. Jje^tere geben ber lUrche an 
(Dpferfpenben mehr ala erftere, obfehon fie meiftena 3uglei(^ bie wirtfehaft* 
lieh ärmeren (öebiete finb.i 

IDer ötti ber norbif(^e I1tenf4> (nae^ iapouge) fuehe, barf 
nieht im ©inne bea politifehen ©ehlagworta gebeutet toerben, mehr in 
bem ©inne, baß ber Illenfeh norbifeher Kaffe immer ben IDrang fpüre, am 
toeiteften über ben gegenwärtigen ©tanb feiner Umwelt htnaua3ubringen. 
3n 5fiten, wo ber politifehe Sortfehritt baa BeEenntnia weniger )^oran* 
bringenben ifl, wirb er fortfehrittliel; fein im ©inne bea ©ehlagworta; in 
feiten, wo ber politifehe „Sortfehritt" baa BeEenntnia breiter ©ehiehten ift, 
wirb ber norbifehe Ufenfeh fehon wieber baa Tlnberageriehtete beEennen; 
meij^ena wirb er ber ein3elne fein unb fieh in einer geführten Utenge auf 
bie IDauer ebenfo unwohl fühlen, wie ber oftifehe unb ber oftbaltifehe 
trtenfeh fi(h barin wohl fühlt. C>ie Freiheit, bie 3ugleieh bie ^leichftellung 
aller bebeutet, Eann nicht 3um 13eEenntnia bea norbif(hen Ulenfehen wer« 
ben — ea fei benn, er h<tbe felbfl bie Sühnung innerhalb folcher ieftrebun# 
gen ober ftrebe banach- 

-Hapougea ©(hilberung irrt nur in einem PunEt, hi^r <Jber grünblid?, 
nämlid; in ber Behauptung einea norbifchen Kaffenbewußtfeina unb 2<af* 
fen3ufammenhölt8. Pon einem „Kaffenbewußtfein" Eann man in Europa 
nur bei ben 3uben reben. 

©d;on iinne h«t in feiner naturwiffenfchaftlichen ©chilberung bea 
Homo europaeus, bea norbifd;en Utenfehen, bie be3ei(hnenben IQDorte 
gebraucht: argutus, inventor b.h* fcharffinnig, erfinberifch.^ IDiefe 
Eigenf(haften bea befonberen VPagemuta unb ber befonberen Begabung ber 
Horbraffe treiben ben BePÖlEerungaflrom an, ber immer wieber bie x5om 
^anbe abwanbernben, unruhigeren, norbifeheren Bauernföhne bem ftäbti« 
fchen tüchtigen Ulittelftanb 3uführt. C^iea gilt für alle iänber, beren Bes 
DÖlEerimg einen merElichen Einfchleig norbifihen Blutea befi^t; auch "wo 
etwa TlbEömmlinge ober 2luawanberer perfehiebener PölEer in einem ^anbe 
3ufammenleben wie in Horbs unb ©übameriEa, finben fich in ben oberen 
©tänben in ber Kegel bic ^Ingehörigen folcher PölEer, bie einen ftärEeren 

^ 00 berichtet UT. hänfen, Oldtidens Nordmaend. — tüeiterea über bas 
norbifehe (Blaubensleben pnbet fich im leQten Kbfchnitt meines „Kaffe unb 
0til" (1926) unb geht heruor aus Kpnaft, KpoUon unb S^ionvfos, iTTünchen 
J927, fotnie aus ttillenius, (Chrißentum unb Kaffenfeele, Ulünchen 1927. 

^ niit unbewußt gemachten Ärfaheungen über ben Sufammenpang leib* 
lid)er UterEmale mit geizigen cfapigEeiten mag es jufammenhängen, baß in 
t£nglanb ein gefdjeibter UTann aud) a longheaded man genannt werben Eann 
unb baß man genau entfprechenb in tlTecflenburg ßatt „er iß Elug" fagen Eann: 
„er höt einen langen Kopf'^ 3n ttotpringen erwartet man non Kinbern mit 
auslabenbem ^interEopf größere geißige iteißungen. 
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i^infc^Iag nor6if(^)cn Blutes befi^cn. ^ci Bcgabungeuntcrfucbungcn im 
<5ccre 6er bereinigten Staaten, »orgenommen an Jljooo tttann, bearbeitet 
£>on 6em Pfv4)ologen ^erEee, ftanben 6ie J^inwanberer aue norbtnef^* 
europa an erfter Stelle, 0fterrei(^*Ungarn etwa in ber Utitte, <Dfts unb 
Sübofteuropa gegen iCnbe, an le^ter Stelle 3talien unb Polen.^ 

Xbae innerhalb ber ein$elnen bölter gilt, bae gilt auch für bie gegen* 
feitige Stellung ber bölEer felbft unb für ihre ^ef(^icbte: bie fübrenben 
bölEer ber i6rbe waren unb finb bie bölEer mit ftärEerem norbifebem i6in* 
fchlag. ©ie an bolEesabl perbältniemägig geringen fEanbinauifeben böl* 
Eer bßben »erbältniemäßig piel mehr überragenbe titenfeben bernorgebraebt 
unb weifen eine perbältniemägig piel größere ^abl v>on (öebilbeten auf 
al0 bie oft* unb fübeuropäifcben bölEer, beren norbif(ber i6infcblag b^wt^ 
nur no(b gering ift. 

i6ine raffifebe Beobachtung bee SebuHebene, bie febr bejeiebnenb 311 fein 
febeint, ift bei 2^öfe per$ei(bnet: „IDie ^angEöpfe finb burcbfcbnittlicb am 
fäbigften, aber sugleicb am faulften. Sie b^ben bie befte Burebfebnitts* 
$enfur in ber Befähigung, aber bie fcblecbtefte in ber wirElicben Heiftung." 
3(b würbe inbeffen nicht pon eigentlicber Söulbcü reben, eher pon bem be* 
seiebnenben norbifeben 3ugenblcicbtfinn. tHancben norbif(ben Schüler be* 
febäftigen in bc^rmlofer UnaufmerEfamEeit eine tTlenge anberer iDinge, er 
glaubt in leiebtfinniger XX)eife aud; bei halbem ^inbord;cn bie Sad;e febon 
3U begreifen, er pergißt eher bie 2tufgaben unb por allem: er benEt in fün* 
geren 3c^brcn t’icl mehr an Eörperlicbe feiftungen unb gern an Eriegerifcbc 
Spiele. £t ift im Bergleicb 3um oftifeben Schüler piel mehr lUnb unb 
bietet öfters bas Bilb eines etwas wiberfpenftigen, bßnbfeften Eieinen tPi* 
Eings. So in unteren Älaffen. 3n mittleren Klaffen brüeft ficb feine 2lrt 
nicht fo befonbers aus. 3n ben oberen Klaffen hingegen fe^t anfd^einenb 
ein beutlicber geiftiger Borfprung ber porwiegenb norbifeberen Schüler 
ein, ber im Zeugnis böcbftcns bureb all3u große ^äffigEeit unausgebrüeft 
bleiben mag. 0ft erfebeint beim norbifeben Sdjüler oberer Klaffen ein 
auffälliger (öegenfa^ 3wifcben feinem i'ugenblicben ^efiebt unb feinem 
Verlangen, als junger <^err 311 gelten.^ 

„16s liegt nicht im CbaraEter ber norbifeben Kaffe, baß fie nach Bienen* 
art in gleichmäßig gefebäftiger, aber gebanEenlofer ?LätigEeit i^'^nig fam* 
melt; ber norbif^e iangEopf arbeitet lieber ftoßweife, inbem er gern ocittn 
äußerfler KraftanfErengung mit feiten perminberter cLätigEeit ober pöI* 

liger Saulbeit abwecbfeln läßt. XX>irb ein (öermane® bureb äußere Hot ober 
bureb ben inneren Brang feiner 3beenwelt ge3wungen, anbauernb 3U ar* 

1 i;>gl. Europe as an Emigrant exporting Continent, Hearings before 
the Comittee on Immigration and Naturalization; Statement of 
Dr. Laughlin, pgl. baju itenj, 0ic iCrgcbniffc bcc 3ntcUigcn3pcü* 
fungen im amcriFantfcbcn ^cetr, ‘Hrebio f. Kaffen» unb (BcfcUfd^aftebiologic, 
Bb. 17, ^eft 1926. 

^ Über bic ©cbülcc pccfcbicbcncr Kaffen pgl. Kotp, Über bie Bebeutung 
ber ICtbnograpbie unb Kntbropologie für bie tCbcorie unb Prapis ber i£r» 
3iebun0, 3eitf<br. für pabagogifepe Pfpcbologte, 3J»3abrgang, X^r. 3, J930, 
S. JJ3 ff» 

® foll beiden: ein HTenfcb norbifeper Kaffe. 
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beiten, o^ne fid) l;in un6 tpicber auf 6ic Bärenl^aut legen 311 Eönnen, bann 
reibt er fid;) eben Icicbt auf. Dor allen Gingen ift bie norbifd^e 2^affe bics 
jenige, bie am fpäteften iljre geiftige ^nttridlung abfd)lie§t. ^ic 21ns 
getjörigen ber norbifd>en 2<affe finb fpät reifenbe Srü(^te, bie in ber Tiegel 
erft im tUanneaalter il?re großen Poraüge 3ur (Geltung bringen." (2\öfe.)i 

Über bie t)eimatlid)e ber bebeutenben 0d:)riftftellcr 
f)at 0bin(La Genese des Grands Hommes, |$95) eine Unterfud)ung 
angeftellt; mit ibr läßt ficb eine anbere Unterfuebung sufammcnftellen über 
bie ber Preieträger ber (öemälbeaueftellungen bes Parifer „@alon". 

Beibe Unterfuebungen — bie Äarten baju gibt Kiplcy — finb besb^^Ib 
fo tniebtig, weil fie unternommen worben finb ohne irgenbeine Be3iebung 
3ur KaffenEunbe, in völliger UnEcnntnia einer PerwertbarEcit ihrer iSrgeb* 
niffe für raffcnEunblid^c Seftftellungen. 0ie s^rgebniffe beiber Unterfud)uns 
gen als Harten ge3eid)nct, ergeben nun eine gan3 auffällige Übereinftims 
mung mit ben raffenEunblicben Harten: bie (Gebiete norwiegenb oftifeber 
Haffe finb in ber <5f>^^orbringung bebcutenber tncnfd)cn unfrudnbar; bie 
iocimatöorte ber großen Bcbriftfteller unb au9ge3ei(bncten tHaler SranE* 
reid?9 liegen überwiegenb in bem (Sebiet ber größten Hörperböbc, ber län* 
geren Bcbäbel unb ber bdltfen anberen ÜOorten: in ben (0es 
bieten norwiegenb norbifd)cr Haffe ober, gefcbid?tlid> ausgebrüdt, in ben 
(Öebicten ber ebemalö gotifdjen, fränEifcbcn, normannifd)en, burgunbis 
feben, überhaupt germanifeben sSroberungen unb Bicblungen. iSine ^inic 
etwa pon Cherbourg na(^ (Senf trennt bie (Sebictc fran3Öfifd)cr @prad)e 
in einen nörblicben Ceil, ber an bebeutenben tHenfd^n reid), unb einen fübs 
lieben, ber an bebeutenben tHenfcben arm ift.2 0d;on in ber Encyclopedie 
(begonnen |75j) finbet ficb unter „Hormanbie" bie Seftfrellung: „0aö ift 
biefenige Propin3 bes Hönigreid)9, welche bie mciften <^ocbbegabten (gens 
d’esprit) unb für bie tPiffenfd)aft Befähigten berporgebradjt bßt." tttis 
ebaub® b«t ge3eigt, baß in HorbameriEa bie Canbfd^aften mit bem böcbften 
<ounbertfa^ an Blonben unb ^helläugigen perbältniömäßig am meiften 
ihoebbegabte berporbringen. 0bin b<^t fernerhin feftgeftellt, baß pon ben 
etwa taufenb berporragenben tTlännern SranEreidjs, beren ^h^^^^'unft er 
unterfuebte, 7 $,50/0 aus ben 0£bid)ten bes Ttbcls, bcs Beamtenftanbes unb 
ber freien Berufe mit ih^^c^^fchulbilbung entftammt finb — alfo gerabc aus 
ben an norbifebem Blut perbältniemäßig reiebften 0cbid>ten, bie an Hopfs 
3abl 3ufammen jebod» nur einen Elcinen Ceil beö PolE0gan3en ausmaeben. 
Pon folcben Beobad)tungen ausgebenb, ift ÜDoltmann 311 ben S^^rfebuns 
gen geEommen, bie er in feinen beiben Büchern „0ie (Sermanen unb bie 
Henaiffance in Otalien (|9ö5)" unb „0ie (öermanen in Sf^nEreid) (J907)" 
niebergelegt b«t. 

^ ©baEefpeate fcpilbcrt eine norbifebe 3ugen6 bis 3um tBintritt in bas 
ÜTannesaltec febr Eenn3eid>nenb in „Heinrich IV." (I, unb 2. Ceil) unb „^ein« 
ci^ V.". Pcin3 ^ein3 wirb 3uni Honig Heinrich/ unb ©baEefpeace fcbilbect 
fein tOerben mit bcfonbecer Porliebe, ba er (wie bie ©baEefpeareforfepung 
erwiefen pat) im Honig •^einriep fein 3nbilb eines gelben geben wollte. 

^ Uber bie ^erEunftslänber ber großen UTänner iBuropas naep Hufßellungen 
(Dftwalbs pgl. (Büntper, HaffenEunbe iBuropas, 3* 2iufl. 1929, ©. 77. 

^ Jlticpaub, in Century Magasine, I90^. 
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^Ibb.soj. Prcu|.n)ctK<-)Ocl)|ct)ulcfürücibceübungcn nocbifd) unöDoncricgenf' noröifd) 

Oie ^cobadjtung 6er s8inxx)an6erergruppen, befonbers ^egabungeprüfun» 
gen pon 6er Tlrt 6er 0. 205/20b ertoä^nten, l:>at 6ie nor6ameriEanifct>e (Be» 
fe^gebung $u einer Unterf(^)ei6ung stoifeben ertpünfebter un6 unerxpünfcb* 
ter y^inxpanberung geführt. UnertDÜnf(bt i|^ 6ie i6inxpan6erung aus 0ü6* 
ofleuropa, crxpünfd?t 6ie £in\pan6erung au9 norbmefteuropa. „j69 ift 
Elar, 6aß 6ie lHcnfd)cntypcn aus Horbipcfteuropa unfere beften Bürger 
biI6en un6 beebülb erhalten xperben müffen. 0ie finb bas Befte, was £u» 
ropa ^üd)tct."i norbroefteuropa ift aber gerabe ber heutige ^ejirf flärt* 
ften X)orxpicgcn0 ber norbifeben 2^affe. 

^ur PÖUigen Kennseiibnung ber norbif(ben 2^affe bebarf ee no(b ber 
iSrtPähnung einer Befonberheit, bie anfebeinenb nur ihr juEommt, einer 
Befonberheit, bie immer wieber ben Bchilberer perleiten möchte, einen 311 
hohen Ourchfehnitt $um Dergleich 3U ftellen: bas ift im ITtenfd^lichen bie 
tnöglicbEeitexpeite norbifchen lODefenö, im (öeiftigen bie 0panntpeite nor* 
bifd^n (öeiftee, ber „bas unb ^Lieffte greifen" ((öoethe) möchte. Oie 
i6ntfaltung8mögli(bEeiten ber anberen europäifd>en Kaffen finb geringer, 
am geringften tpohl bie ber tpeftifd^en Kaffe ()). 0d)on eine Seimifchung 
norbifchen Blutee fcheint bie befonbere, äugerfte Entfaltung einer menfeh* 
liebtn Einlage bebingen 3u Eönnen. Oie Entfaltungexpeite ber norbifchen 
Kaffe ift größer foxpohl im Behöpferifeben unb 
DerbrccherifdKn unb X)errucbten. — 

^ VDoobeuff, Climate and Eugenics, angeführt nach ». ^offmann, 
Otc Kaffcnhvgicne in ben \)crcintgtcn Staaten pon XT^oebameetfa, 1913* 
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2lbb. 3bs. ^cutfdK <bod)fcbulc für Leibesübungen. Horbifeb unbuortoiegenönorbifeb 

Sür 6en @clbftmor6 febeint 3U gelten, öa§ er in ißuropa eine mehr norbs 
raffif(be £rf(beinung ifl. Kipley führt baa Urteil Utorfellia an:i „3e 
reiner bie norbifebe 2<affe, befto grbger ber <5ang jum ©elbftmorb." iDie 
SelbftmorbEarte Srantreicbe ftimmt mit ber Äarte ber Verteilung ber Horb* 
raffe überein. 2tucb bie BelbftmorbEarte jgnglanbe seigt, xx)enn auch minber 
beutlicb, bie ^öesiebung Pon Horbraffe unb 0elbftmorb. bietet 
bie ©elbftmorbtarte S)eutf4)Ianb0. 0iebt man Don ben bid^tefl bepölterten 
unb großgewerblicbcn Gebieten, xoit 3. B. 0acbfcn, ab, pergleicbt man 
bie länblicben (öebiete miteinanber, fo 3eigt ficb eine ftärEere 0elbftmorb3abl 
ber norbifeberen (öebiete. 

IDie ein3elnen Kaffen Derbalten ficb ßueb ben0traftatennacb Derfcbie* 
ben: 0o b^ben in HorbameriEa bie Heger eine bebeutenb böbere ^eflra* 
fung83iffer als bie „tpeige" SeDÖlEerung. Unter ben i6intx)anberern aua 
ben füblicben unb öftlicben ilänbern «Suropaa bat man eine erbeblicb größere 
ioöufigfeit Don Verbrechern fejlge|^eUt ala unter benen aua ben norbwefls 
lieben Länbern iguropaa. 0cbon ^ombrofo bat barauf bmget»iefen, baß 
in £uropa tUorb unb cLotfc^Iag bei ben VöIEern germanifeber 0prad;e am 
feltenften, bei ben VöIEern romanifc^er 0prad)e am bäufigften DorEomme, 
unb baß in 3talien biefe Verbrechen in ben ^anbeateilen übertoiegenb wes 
flifcher (mebiterraner) Kaffe, alfo im 0üben unb auf ben 3nfeln, bebeiis 
tenb häufiger finb ala in ben anberen ^anbeateilen, bie ein Verwiegen ber 
oftifchen (alpinen) Kaffe mit binarifebem unb norbifebem i6infcblag 3eigen. 

1 Suicide, International Scientific Series, New York 1882. 

K. (Süntber, Otfeb. TCafTentunöc 
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3n lDcutf(t>lani> tfl 6ic ^äufigteit pon X)crbrcd)cn in Öen norötx)cftIid>en 
(Gebieten, öic eine portpiegenö noröif(i>e, jum lEeil noröif4>ifäIif(^e löes 
pölterung ^aben, beöeutenö geringer als in Öen öftUc^en unö füölic^en ^Lei* 
len, öie ißinf(^läge oftbaItifd>er, oftif(^er, öinarifd^er, xpeftifc^er, fuöeti* 
f4>er unö innerafiatifeber Kaffe jeigen.^ IDer Horörpeften lDeutf(bIanÖ9 ift 
befonöere gering beteiligt an Öen Straftaten öer gefäbriicben Körperper* 
le^ung unö öer 23Iutf(banöe unö (mit öem öeutfetjen Horöen unö 0ffen) 
an öenen öee 23etruge unö öer Hotsuebt.^ ^b^^llanö b^it fid; ergeben: 
„X>on xpel(bcr Seite man auö) öie Sache betrachtet: öie BePÖlEerung mit 
öunller Haarfarbe xpeiff ftets einen größeren ^^unöertfa^ pon ^effraften 
auf."® fd>eint, öaß in gans Europa öie Beftrafungesiffer Pon Hors 
Öen nach Süöen junebme. noröitalien unö noröfrantreicb, jexpeile öie öe* 
biete ffärtften noröifcben sSinfcblags öes betr. ianöee, b^^^en mehr ^be* 
fcbeiöungen unö Selbftmoröe al9 Süöfran!reicb unö Süöitalien. 2)er frans 
3Öfifcbe Sorfeber Bertillon urteilt, XX)orte unö auch Sd^Iäge beenöigten 
im Süöen öie Streitigfeiten fcbnell; im Horöen regle fie öer Kicbter. IDie 
Bexpobner öes Süöens, unbeflanöiger unö xpanfelmütiger, feien öoeb nach 
einem leiöenfcbaftlicben Kuebrueb balö xpieöer beruhigt. iiXam unö tDeib 
fönnten ftreiten, aber öie i6ntfremöung fei beenöet, bepor öie (Berichte eins 
griffen. Knöers Perbalte ficb öer Bauer öer (noch porxpiegenö noröifcben) 
Hormanöie oöer Cb^tnpagne; er fei fühl unö surücfbaltenö unö trage feine 
Befcbxperöen lange mit ficb herum. Bertillon fcbließt, öaß öie Horöraffe 
befonöere öaju neige, ehelichen ^tpiff öureb gericbtli^e i^ntfcbeiöung auss 
jutragen. 

Köfe pertritt auf (Örunö fcbxpeöifcber Beobachtungen öie Knficbt, öie 
£igentumepergeben nähmen 3u, je öunfler eine Bepölterung xperöe, unö 
Ploe^^ xpeift auf öie geringe Beffrafung93iffer in Betruges unö Biebs 
flablefällen biu, xpel^e ficb für Sfanöinapien ergeben bßt unö möchte öer 
noröifcben Kaffe „eine größere Kebtung por öer Perfönlicbfeit unö öem 
Befi^ öes Hacbflen" 3ufcbreiben. fKit ^en3 mö^te ich annebmen, öaß 
„Selbffbeberrf4>ung, Porauefiebt, Selbftacbtung unö K^tung Por ileben 
unö Jgigentum anöerer Öen noröifcben fitenfeben xpeitgebenö Por ^efe^ees 
perle^ungen bexpabren",® öaß öie geringere Befi:rafung03iffer porxpiegenö 
noröifcber Gebiete aber auch öaöurcb beöingt fei, öaß öer noröifcbe iTlenfcb 
ficb nicht gerne mit Kleinigfeiten abgibt. Por allem feine Poröentlicbfeit 
xpirö ihn behüten. Über öae Perbalten Pon Pertretern öer ein3elnen Kafs 
fen ale (befangenen in öer Strafanftalt unterrichtet in febr auff^^lußreicber 
XPeife p. J^gloffftein, Kaffenfragen im (befängniö, Blätter für ^es 
fängniötunöe, Bö. 6o, ^eft 2, 1929, S. J—IJ. 

i6ine perbreebensfunöliebe Betrachtung tann 3xpar in Öen ^ufammen» 

1 “ügl. bic 5ablctiangabcn bei Bauc^^fifcbec’^cnj, 3. 21. B6. I, ©. 5ö7. 
® 21 febaffenbueg, 5)as Pccbcccbcn unb feine Befämpfung. 1923* 
® ©lingenberg, Coloration capillaire et criminalite. Rapport pre- 

sentö ä la Section de Criminologie et Sociologie Session de Prague, 
Jö2^. 

^ pioeg, ©ojtalantbropologie int Banb „2lntbropologte" (Kultur ber <5e* 
gentoart, Cctl III, 2lbt.V, 1923)* 

^ Baut«^tfcber«Ä.en3, Bb. I 3* 2lufl. 1927. 
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2lbb. 309- Prcußifcbc Polt^cifcbule für icibeeübunflcn. 
noröifd) uiib »orwicgcnö norbifd? 

2lbb. 370, Srciburger Kuberflub. Portüiegcnö noröifcb 

»4* 
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^ang 6cr erwähnten größeren £ntfaltung0xr>eite nor6ifd)er ^rt ^ineinge* 
jlellt werben, f(^>öpft aber bie Befonberl^eit biefee tHerEmals teineeweg» 
au8. XX>a9 auffällt ift bies: baß ilugenb wie Perbrec^en, i^eiUgteit, febau« 
enbe Btille, jartea tDefen, feinfinnige — innerhalb ber gan« 
3en Horbraffe, aber ain^ gelegentlich bei einem einseinen norbifchen then* 
f(hen — ebenfo möglich finb wie rücffichtelofefler ^Tatenbrang, tältefte ^es 
rechnung, h^hnifchc Perachtung unb unerbittliche ^ärte. ÜDer Äampf im 
(öewiffen ber J1tenf(l>en norbifcher Kaffe Eann ber ftärEfte werben. 5Die fee* 
lifchen 0pannungen Eönnen bie äußerften, bie Pereinigung auegeprägter 
j6igenfchaften unb bamit bie POefena fülle Eann bei lltenfchcn berHorbraffe 
am reichften fein. IDie (öeftalten bes XPeifen, bea ^elbherrn, bee Äünftlere, 
bee dauern, bee 2lrbeiter0, bea Staatamannea, bea Prieftera, bea i^ntfagenben 
wie bea Sorbernben, bea 0innenben wie bea ^anbelnben, bea Ö5uten wie 
bea ^öfen, erfahren einzig innerhalb ber Horbraffe biefe 0chärfe ber Tlua* 
geftaltung, bie ea fc^wierig macht, einen mittleren IDurchfehnitt norbifchen 
POefena unb norbifcher S^^t0^r‘trn faßlich 3U befchreiben.^ Bejeichnenb 
für baa feelifchr XPefen norbifd^er tHenf^en ift vielfach ein gewiffea Über* 
maß, ein Überfchwang ber Kräfte unb bea (öeiftea, eine KaftlofigEeit bea 
©enEena unb ^^^^ribelna, bie ben norbifchen iltenfehen von Itat su ?Lat, von 
einer gebatiElichen sgroberung sur anberen treiben. 3hn brängt ea am mei* 
ßen ba$u, im XPettbewerb ber Kräfte bie eigene Kraft ju meffen. Kaum 
trifft man innerhalb ber anberen europäifchen Kaffen bie leibenfchaftliche, 
reine unb unfelbftifche ^^ingabe an geiftige ^üter, welche fo oft baa ganse 
üeben norbifcher tttänner beftimmt. 0ehen geboren, 3um 0chauen 
bejXellt" (Goethe) fcheint vor allem ber norbifche fTtenfch 3U fein. 

Hur innerhalb ber Horbraffe finb männlichea unb weiblichea XPefen 3wei 
fo beutlid) auageprägte (öeftaltungen. IDer norbifche lltann, baa norbifd^e 
XPeib — bie feelifche 0pannung biefer 5tvicg<^ft«Üu”g ift weiter ala bei 
anberen Kaffen; unb wieberum auch iitt XPefen bea norbifchen XPeibea 
felbft ift eine i^ntfaltungaweite möglich, für weicht bie Kriemhilb bea Hibe* 
lungenliebea finnbilblich ift: eine sSntfaltung von anmutig milber tttäb* 
chenart bia 3ur hc^i^ten Unerbittlid;>Eeit unb UnverföhnlichEeit bea norbifchen 
XPeibea. 

00 müßte bei 0chilberung ber feelifchen sSigenfehaften norbifcher Kaffe 
ein weiter Kreia von fTlöglichEeiten umfehritten werben. £inc bei einseinen 
norbifchen Utenfehen oft gefährliche Sülle ber feelifchen Einlagen fällt im* 
mer wieber auf. 

ou weld?en befonberen Betätigungen bie Begabung ber Horbraffe neigt, 
mag nicht leicht feftsuftellen fein. 0ben finb nach englifchen ^eugniffen 
lEonEunfl, (Geometrie, 0chiffahtt) Kaufmannfehaft unb XPiffenfehaft an* 
geführt worben, ttlir fcheint bie Horbraffe 3unäh)|t begabt su fein su Ha* 
ten ber Unternehmung, ber Eroberung, bea Kriegea, ber 0taat8Eunft unb 

^ Unb folchc 3ügc scigen eben, wie ß^^enj bemecEt h^t, „bas f(hi3‘^thvuic 
XOefen bec norbifchen Kaffe" (vgl. ©. I93)* ?Doch seigen fich auch 3ügc ber 
^ärte unb ber KücffichtslofigEeit beim norbifchen UTenfehen noch oft gemeißert 
burch eine gewiffe ©achlichfeit unb KitterlichEeit (was 3. B. Bernharb ©haw 
in feinen ttußfpielen treffenb verfpottet). 
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0taatcnbiI6ung, öann jum xx)iffcnfd>aftlid>cn (un6 3\x>ar tüoI^I mcl?r 3um 
muurxpiffcnfdjaftlic^cn, weniger 3um geifteewiffenfctjöftlicljen) iDenEen, 
bann 311 EünfElerifd^em unb bann 3u p^ilofop^ifcbem ÜDirEen. IDie befon^ 
bere bicl^terifcbe Begabung fällt auf. 2luf eine befonbere Begabung für Zorn 
Eunft weift bae Eeltifc^e unb germanifc^e 2(Itertum f>in. IDoct) fcbeinen ber 
norbifcüen Kaffe auf bem (öebiet EünftlerifcEjen Bcfjaffens bie lDid;tEunfb, 
bie BauEunft unb bie bilbenben (unter iünen insbefonbere bie 3eid;nerifd)en ?) 
Äünfte gleic^fam als erfte, bie ILonEunft al& 3weite (öabe perlie^en 31» fein, 
inbeffen bie ConEunft auf bem (öebiet Eünftlerifd^en Scijaffene ber bina* 
rifcf)en Kaffe in erfter Keit?e t>erUel)en 3U fein fd>eint. iDie germanifd^en 
KIangwerE3euge »erraten eine reicEje igntfaltung »orgefcf)id7tlic^er Con* 
Eunft. IDie »ielen einbeimifct>en Be3eicl)nungen für ein3elne ^iebarten, für 
Wirten ber 5iebbegleitung, bie »ielen einl?eimif(^en Hamen für Klang? 
werE3euge, bie Kuffinbung „3al>lrei(^er unb erflaunlid; »oUEommener 
mufiEinftrurnente", »or allem ber ^errlict>en ^uren,i unb in ber ^e? 
genwart bie erftaunlicü reiche unb fc^pferifcl^e ^TonEunj^ bee fct>webifc^en 
X)olEe0, »or allem bee fc^webifct>en Bauern, — all bies beutet auf eine 
befonbere Entfaltung bee ©innes für (0efang unb ?ronEunft fjin.^ IDie 
ftarEe Entfaltung ber beutfc^en ?lonEun|l in fpäterer 5eit fc^eint fowoül 
burd; norbifdKö wie burcb binarifcfjes Blut bewirEt 3u fein, ja »ielleid^t 
burcf> binarifcü?norbifc^e Blutmifcbungen, bie (nid;t alö eine »ererblicfje 
Kreu3ung0erfcf>einung, fonbern nur bei ein3elnen tnenfcf>en) eine befonbere 
toiiEünftlerifclje @ct>öpferEraft bewirEt \)aL Tiber auch Englanb war bis 
etwa 3u 0b<tEefpeare0 5tit unb nocf> fpäter rei(^ an JEonEünftlern unb an 
©inn für bie (LonEunjt, e^e es in neuerer 5cit — auc^ burcf) bie Tlbnal>me 
bes norbifcüen Blutes) — 3um „^anb ol^ne mufiE" (0.T1.4- ©ctjmi^) ge? 
worben ifb. 

Enblid) fei noc^ eine Eigenfcl)aft erwähnt, bie in ber leiblichen Erfchei? 
nung bes norbifchen menfchen als erfTe Tlnbeutung feines tHefens auf fällt: 
bie leibliche Keinli(hEeit. Bebboe h<^E biefen ^ug in feiner oben angeführ? 
ten ©dnlberung erwähnt, unb er ift in ber lEat fehr be3eichnenb. tftan 
Eann ihn fchon ausgebrücEt finben in ber ^atfache, bag bie Erfinbung ber 
©eife wie ber <^aarbürjle germanifch finb. IDas fpätlateinifche Xr>ort felbjb 
für ©eife, welches bann in bie romanifchen ©prachen übergeführt worben 
ifl, ifl mit ber ©ache »on ben (fpäten, entnorbeten) Körnern übernommen 
worben (»gl. 379). Bei oftifchen Idtenfchen, unb 3war bei oftifchen 
Utenfehen aller ©tänbe h<tbe ich oft einen gewiffen JTlangel an Keinlid;? 
Eeit wahrgenommen, bie bei norbifchen tUenfehen bes feweils entfprechen? 

1 \?0l. bic Tlbfchnittc „(Bcfang", „riTuftE" ufm. in ^oops, KeallcriEon 6cc 
oennantfd>cn KItcctumsEunbc unb d'Ieifchcc, ITocgcfchichtlichc muüftbcotie, 
lUannus XI, XII, 1919/20. 

^ fo ba^ ich (bcfonbccs nach einem mehrjährigen Aufenthalt in ©chtue« 
ben) ttenj (ITIenfchliche iBcblichEeitsIehre) nicht recht geben jPann, wenn er 
eine „»erhältnismdüig ßeringe mufiEalifche Begabung" ber norbifchen Kaffe 
behaupten will. 55er hierfür öfters angeführte ©aQ: „Frisia non cantat“ 
fönnte auf einen 3ug hinweifen, ber fich »ielleicht aus ber ©eele ber fälifchen 
Kaffe erFlärt, unb bebürfte im übrigen auch noch ber Unterfuchung auf feinen 
XX)ahrheitsgehalt. 
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öm 0tan6eö ober bcr cntfprc(^>cn6cn Bcf^jäftigungsart nid>t »ortani. 3ns 
ncr^alb aller 0tänbe unb Befcbäftigungen fällt ln IDeutfcblanb ber nors 
bifctje ober r)orxr>iegenb norbifcbe l^enfcb immer burd) feine perbältniss 
mä^ig größere 2^einlicbfeit auf. 3cb b<^be bei Beobachtungen in t)olt0lücben 
taum "Zlusnabmen uon biefer raffentunblichen 2^egel gefunben. IDie Bes 
richte über bie Leibesübungen unb Körperpflege, uor allem über bas auös 
gebilbete Babexwefen ber alten IDeutfchen, geigen ben raffifd>en 5»g 
Keinlid^Eeit in ber frühen beutfchen ^efchichtc- fchcint, bag man leiber 
jugeben mu^, es fei in ber fpäteren beutfchen (öefchicht^ in biefem 
toie in anberen nicht mehr völligen norbifchen Kaffens 
bilbes getommen. 

jLcht norbifch fchcint bie Sreube an Leibesübungen 3U fein. ®d;on bie 
altgermanifchen Bprachen befaßen eine Keihe uon einheimif^en ^lusbrüden 
für allerlei ©piele, für ©pringen, Kingtämpfe, ©chtwimmen unb fonftige 
Leibesübungen. iDie Sreube an leiblicher Ertüchtigung jeigt fich in ber 
frühen ^efchichtc c^Hcr norbifch=*geführten inbogermanifchen Böller, inss 
befonbere ber Perfer unb ber i^ellenen, unb "Zlmmon h^t beobachtet, baß 
fich in «irurns unb fonfligen ©portuereinen immer eine getuiffe norbifchere 
Beuölterungsauslefe finbet (2lbb. 367—370). tTlan finbet norbifchere titens 
fchen in allen S*^filnftberufen, na^ meiner Beobachtung auffällig uiele uns 
ter ben Snhrlcuten, aber auch unter (öärtnern unb uor allem unter ben Sürs 
ftern. 2luch in ben mehr ober tueniger in freier Luft aus^itübenben Bes 
rufen ber Kraftxoagenführer unb ftäbtifchen ©d)u^leute, insbefonbere aber 
in ber Keich0xx)ehr, bei ben ftaatlichen Polijeimannfchaften (2lbb. 369) unb 
im ©chiffahrtstoefen (auch int binnenlänbifchen) fcheinen fich, foweit ich 
beobachten lonnte, tUenfehen ju finben, bie norbifcher als ber Beuölterungss 
burdtfehnitt finb; minbeftens finben fi^ in folchen Berufen auffällig uoenig 
oßifche ober ßart uorxoiegenb oflifche tTTenfchen. 
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bk T»crtifd)c (mebitcrranc, mittellänbifd^e) 2^affc im Blut bte beut* 
iC^fd)cn PoltöEörpcrs ^voav fid^crlic^ vertreten ift, aber 6oc^) im (öefamts 
burebfebnitt nur mit etwa z^/o^ unb ba fie wabrfcbeinlicb mehr in ^us 
mifebung x>ortommt al9 bureb reinraffig weftifebe Utenfeben vertreten; ba 
aifo vor allem gefcbloffene ©ieblungegebiete tveftifeber Kaffe in IDeutfcb* 
lanb nirgenbe vorEommen, lägt ficb eine Befebreibung ber feelifeben jgigen« 
febaften biefer Kaffe nur nach bem Bilbe geben, bas bie XPeftraffe inners 
halb anberer iänber bietet. 

iDen englifeben, alfo im allgemeinen xvobl vorxviegenb norbraffifeben, 
Sorf<^ern fällt bei ber tDeftraffe auf: bas leibenfcbaftlic^e 0pred;en, eine 
BerebfamEeit ober minbeftenö eine Bereitfcbaft unb SertigEeit ju reben, 
munterEeit unb BexveglidbEeit bes Ö5eifte0; bie (Sefüble finben rafd? ihren 
KuöbrucE unb äußern ficb burd; BerebfamEeit, fa (öefcbtvä^igEeit; ber X)ers 
ftanb faßt fd>nell auf, taugt aber weniger ju Elarem Urteil. „)gin lebhafter 
(öeijX, beeinträchtigt bureb öen Utangel an 0tetigEcit unb (öebulb." (Utats 
tbew Krnolb.) JOct weftifebe Ulenfeb ift ebenfo f(bnell in gehobener 0tims 
mung wie in niebergefcblagener; oft folgt einem feelifeben 'ilufrubr unmits 
telbar ein 5ufammenbru(b. Reicht Eommt er in 0(bwierigEeiten burib fein 
Ungeftüm: leicht aber entfeblüpft er auch ben 0(bwierigEeiten wieber burd; 
(öewanbtbeit unb SlinEbeit. 3mmer folgt fein Urteil mehr feinem (öefübl 
al0 feinem X)er|Xanb. „3tnmer ift er bereit, aufjubegebren gegen ben ^wang 
ber cLatfacben" (^^enri Ulartin), immer beberrfebt ihn fein leid;t erregter 
0inn. 

160 ift alfo biefenige t)eranlagung, bie wir in iDeutfcblanb am ebefXen 
einem (Teil ber 0panier, ben S*^<^tt3c>fen ber UlittelmeerEüfte unb ben 0übs 
italienern jufibreiben, bie man auf ben britif(ben 3nfcln am ebeften ben 
3rlänbern jufebreibt — mit Kecbt, benn in biefen (Gebieten finb ^auptfi^e 
ber XPeftraffe. KI0 XX>efen0Eern ber weftif^en Veranlagung ergeben ficb: 
feibenfcbaftlicbEeit unb geifXige BeweglicbEeit. '2llle Kräfte be0 Ö5eifte0 finb 
viel mehr nach außen gerichtet alo bei bem mehr nach innen lebenben nors 
bifeben Uienfeben. ©aber biefe ftärEere äußere i^inbrucfofäbigEeit be0 wefXis 
feben UXenfeben, fein Bebürfni0 nach flärEeren wenigfEen0 nach 
lauterfpred;enben Serben unb SttrJ^^uf^^rntnenftellungen. iDaber auch bie Heu« 
gier be0 weflifeben Utenfeben unb feine X^eränberungofuebt; bebarf er boeb 
bei minber reicbb^ltigem 3nntnleben immer wieber ber Kn« unb Kufregun* 
gen bureb bie Außenwelt. IDem (öemüt beo norbifeben Utenfeben entfpreeben 
al0 neigung0farben, alo färben, bie bem (öemüt wobltun unb (beim XVeibe 
beutlicber, beim Utanne minber beutlicb) «ueb für Kleibung unb 0(bmucl 
ober 3ur XX>obnung0au0ß:attung unb bei ber XVabl von KunftgegenfXänben 
bevorzugt werben — al0 folcbe „feelifebe Sarben", bie bann bem betr. 
Ulenfeben aueb „fteben", entfpreeben anfebeinenb ber Horbraffe am ebeflen 
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6a8 Blau un5 bas tjcUcrc (örün. ©ic feelifct>cn Serben ^ ber rc>eftif4>cn 2^affc 

fc^cinen bas Kot unb bas (öclb 311 fein. )iSinc Untcrfu(t>ung ber iEraebten 

inib ber X)olt0tunft unb bann eine ber Äunft felbft müßte wertvolle Tluf* 

feblüffe geben. (öebiet ber Äunfl f(^einen mir Belacroiir unb ber nor# 
bif(b»tx)eftif(^e C5ericault (2t: blau, blonb) ben tx)eftifcben Sarbenge* 

fcbmact beutlid) 3U 3cigcn, in @panien febeint ^uloaga ein e(bt toeftifeber 

trialer 3U fein.^ Reicht XDÜrbe ee nicht fallen, eine größere 2tn3abl xveftifeber 

Utaler 311 nennen, benn 3. B. in S^exntreieb finb außer Belacroip bie be* 
beutenberen titaler 3umeift porroiegenb norbraffifeb. Bae gleiche gilt für 
jtalien, befonbere bas Otylien ber XX>ieberbelebung03eit; bas gleiche mag 

auch für bie große fpanifebe Kunft gelten (pgl. bie angeführten Bücher 

ÜOoltmanns 0. 207), toenn begreiflicbertoeife auch bie Äünftler biefer iäm 
ber öftere geringe sginfeblüge xoeftifchen Blutee hdben mögen. 2tu(b in ber 

?tonhmft müßte eine t>ergleichung ber Horbraffe unb ber XPeftraffe fich 

mehr ane Poltelieb halten; bie großen italienifchen llXeifter febeinen faß 

alle Dorxx)iegenb norbifcb ober norbifebsbinarifeb 3U fein. IDae fpanifebe unb 
bae fübitalienifche Polfelieb 3eigen aber ben xoeftifeben ttlenf^cben, xoie er 

oben ge3ei(bnct xx)urbe: leicht, bexx)cglich, leibenfcbaftlicb, hcütr; 3eigen fei* 
nen munteren xoiegenben 0cbritt unb 3eigen oft jene (ölut leibenfchaftlicben 
2lu0bru(f0, bie ben norbifeben tltenfcbcn balb bexounbernb ale bae €nt* 
gegengefe^te locft, balb ihn befrembet unb abftößt. 

ieibcnfcbaftlich unb bexoeglicb — biefe ^igenfebaften bebingen ee, baß bie 
ILiefe bee norbifeben (öemüte bem xx)eftif(ben tlXenfeben fremb bleiben muß. 

IDie ^eiterteit berXPelt empfinbet ber xoeftifebe llienfch am leichteften, ber 
norbifebe eher bie Srßfltoürbigteit ber XPelt. IDae :5eben ale ein 0(baufpiel, 

in bem man ficb gexoanbt 3U bexoegen h^t — fo empfinbet ee ber xoeftifebe 

UTenfeb- 2?ae ^eben ale eine 2lufgabe, an bie £rnft unb (EatEraft 31» fc^cn 

finb — in folcbem 0inn erfährt ee ber norbifche H^enfch. Ber norbifebe tlXenfeb 
Eann fich «Iö ßin eigener Kicbter verurteilen, ber xveftifebe xvirb immer fich 
felbft ein gexxxanbtefter Perteibiger fein. Ber (öexviffeneEampf febeint eine 

xvefentlicb norbifebe (unb auch fälif^e) sSrfcheinung 3U fein; ^amlet unb 

XHacbeth finb bem xveftifeben unb oftifeben tllenfcben fremb. £in xx)eit* 
fchxveifig xvirrer (0exx)iffeneEampf ohne eigentlichen sSntfebluß Eenn3ei(bnet 

bie oftbaltifcbe Kaffe, ber ficb 3um ^ntfcbluß burebringenbe (öexviffene* 

fampf iß norbifcb (unb fälifcb). Bie Heugier, xx>ie ein in fittlicbe 0cbulb 

verfallener tlXenfeb ficb gexvanbt aue folcher ^age 3iehen xvirb, iß Eenn* 
3eicbnenb für bie xveßifcbe Kaffe. Pielfagenb iß auch eine XPortbilbung 
xvie bae fpanifebe pecadillo = 0ünblein, bie PerEleinerungeform von 

pecado = 0ünbe. 0ie 3eigt bae xveßifcbe fpielerifcb*verfcbmi^te Ttbxvägen 

gegenüber bem eigenen (Sexviffen. Hiebt xvie ein ttlenfcb ficb in fein eigenee 
Urteil unb (öexviffen verftriefen Eann, 3ieht ben xveßifeben Utenfeben an; 

xvie ein UXenfcb aue einer fcbxvierigen ^age ficb heraue3ieht, xvie irgenb* 

^ öic ich hier nur ßccifen Eann, mährenb ich in einem 2tuffaQ „Rasernas 
Själsfarger“ (2tftonbla6et, ©tocfholm, 7. II. Jb2^) näher auf fie etngegan« 
gen bin. 

^ Über Suloaga als einen Pectreter rveßifcher Kunß vgl. <5ünther, Kaffe 
unb ©til (1926). 
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ein @d}Ungcl über all feine Hacf^fteller, über (gläubiger, Betrogene, 
(gerieüt unö Haeübarn lad)t, bae ift für Öen weftifc^cn J1tenfcl;en fpans 
nenö. IDal^r auf t»eftifcl)em (gebiet ober aus t»eftifci>em (geift bie (5c\taU 
ten ber @d?elme, ber Picaros@cf)lag ber romanifdjen i^rsäl^lerlunft, bal>er 
bic (geftalt bes tlteiftere Patl>elin im altfranjöfifcüen ^uflfpiel, bie (geflalt 
bes 2^offinifcl>en „Barbier pon ©cpilla" — ber ttto^artfcljc 
Sigaro ift fd;on leine ecüt xoeftifc^e (geflalt meür —; bal)er (geftalten vwie 
(gil Blae, roie ber pon iDaubet gefd>ilberte ^Lartarin aiie (Taraecoii.^ 

^e liegt im XPefen ber 0a4)e, bag man l)ier, bei ber toeftifd^cn 2^affe, 
nid)t auf allgemein bclanntc gef(^id;tlicl)e (geftalten ale be3eid)nenbe Per# 
treter ber XPeftraffe l^intoeifen tann. Bie XPeftraffc bringt t1tenfd>en l;er# 
por, bie mit il^rer geiftigen Bexpeglidjleit, ihrem heiteren 0inn, ihrer ge# 
ipanbten (gcfälligleit unb fpielerifchen (gefelligtcit bem norbifd)en Itten# 
fd>en immer toicber ale bic Pom (gefchief befonbere freunblich Begabten 
erfcheinen. s^ine gewiffe heitere (güte macht bem xpeftifchen mctifd^en bic 
(gefclligleit Piel leichter ale bem norbifchen. i6inc befonbere (gaftlidjleit ifl 
ihm eigen, ein 0inn für <5öfii<i;teit in (grüß unb (gefichteauebrud, in 
XPorten, in Äörperbexpegungen. Bic heitere ^ütc bee xpeftifchen lltcnfchen 
äußert fid> por allem auch in ber i^cr^lic^leit bee S^tmilicnlcbene, in einer 
großen (auf norbifchc £mpfinbung öftere übertrieben xpirtenben) Äinber# 
liebe. Bod) äußert fich bie xpeftifd^c (güte aud) gegenüber bem Bettler noch 
fehr herslich- <oeiterleit unb xparme i6mpfinbung, eine am XPechfel ber 
i6rfcheinungcn fid) erfreuenbe geiftige T^cgfamfcit, eine (für öae i^mpfin# 
ben ber anberen curopäifd)cn T^affen oft oberfläd?lid>0 Äinblid;Eeit — fold)e 
i6igcnf(haften fallen an ber xpeftifchen T^affe sumeijt auf. ii^igentlich über# 
ragenbe tTtenfchen h^t bic T^affe aber nicht httPorgebrad?t. iWan barf nid>t 
etxpa glauben, T^offini, einer ber (geftalter bee Sigaro, fei xpcftraffifc^ ge# 
xpefen, T^offini xpar (nach XPoltmann) hochgexpad^fen, blonb unb blau# 
äugig. Tluch Bclacroip (braunäugig, bunfelhaarig) xpirb man nid;t cd>t 
meftraffifc^ nennen bürfen, ba$u xpar er piel ju hod>0twdd;fen. i^obert 
Burne — xpohl neben Elisabeth Barrett#Broxpning ber bebeutcnbfte 
Utenfd; neuerer (gefchichte, ber xpcfi:ifd>en i6infd>lag h«tte — jeigt sxpar 
gan5 xpeftifchc (gcfichtejüge unb bunlle ^aavs unb Tlugenfarbc, bod> xpar 
er ebcnfalle hochgtxpachfen. Bijet, ber in feiner ^Lonhmft xpcftifd^ee XPe# 
fen fo gut bargeftellt hdt, xpar über mittelgroß, blonb, hellhäutig unb hell* 
äugig; biexpeilen xpirb er auch «le <balb|ubc bcseichnct. Ber XPeftraffc 
fehlt — für bae ^mpfinben anberer T^affen — bei aller geiftigen Bexpeg# 
lic^Ecit unb fpi^finbigen fprad>lid)eu Tluebrudefähiglcit bie überragenbe 
geiftige 0(^öpfcrtraft. XPie ihr Äörper, fo ift ihr (geift gelcnl, fd^lanl, 
leidet, llein, tänserifdh: bae (gcxpicht fehlt. Ber (geift bee Kingene mit ber 
i^rfd^einung, bae tiefe ^emüt unb (gexpiffen, bic 0chxpermut xpie ber 
0elbftmorb liegen bem xpeftifd)en XTlenfchcn anfd)eincnb fern. 

^ ^uch in bee (Bcßalt bcs (pon ferner an einer ©teile ale fchtuarjhnacig 
gcfcbilbecten) (Dbvffeue Fünben fid) neben norbifchen fchon meßifche ober me* 
ßifch'Porberafiatifdbe 3üge an unb meifen fo auf eine fpätere iCntßehung ber 
(Dbpffee ale ber 3liae, biefee noch int Xbefentlichen norbifchen ^elbengefange; 
pgl. (Bunther, T^affengefchichte bee hellenifchen unb bee römifchen PolFee, 
1928. 
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X)crglci(t>e 6er öurd^fc^ntttUc^cn Begabung t»eftif4)er IHenfcben gegen* 
über anbersraffigen laffen ficb in 2)eutf(^lan6 nid)t anftellen: reinraffig 
t»eftifd>e Utenf^en finb in lDeutf(t>lan6 3u wenig t^ertreten. 3n 3t‘jiir» 
ließen fid> 0fts iinb XPeftraffe, wobl aud; binarifebe Haffe iinb XPeftraffe, 
pergleicbcn; bod; fehlen bie Beobad)tungen. 0o bleibt ber ©cbluß aua ber 
Hnsabl überragenber tttenfeben ber x^erfebiebenen Haffen, ber aber, wie 
erwähnt, bie bttt>orragenbe ©tellung ber Horbraffe ergibt. Sanier bleiben 
fd>ließli(^ 0d;lüffe aus fo^ialantbropologifcben Unterfu(bungen. 0d;on 
^ombrofo war es aufgefallen, baß bie porwiegenb weflifeben Ö5cbiete 
3talien0, fo etwa (Lalabrien ober 0arbinien, wenig <^o(bbegabte ftellen.^ 
IDae 0. 206 mitgeteilte Ergebnis ber Begabungeunterfud^ungen im norb* 
ameritanif(bcn ^eere ift für Polen wohl bem i^infcblag ber fubetifd^eti 
Haffe, für 3talien bem ber weflifdxen $U3ufd)reiben, benn bie norbitalieni* 
fd)e, minbeft weftif(b burd?mif(bte BexJÖlEerung 3tolicn9 würbe für fi(b 
allein wabrf(bcinli(b auf böbeter Begabungoftufe erfebeinen.^ 

0er tftrwerbfinn xxorwiegenb oftifeber unb »or allem »orwiegenb porber* 
afiatif(brr tltenfcben gegenüber ber 3um weftif(bcn 0tol3 gebörenben Per* 
aebtung bes (Selbeo bewirtt es wobU baß bie oberen 0d)i^ten ber xxor* 
wiegenb weftifdjen (Sebiete 3talienö minber langtöpfig ober furjtöpfiger 
finb als ber BepölEerungsburcbfd^nitt. Bie böbert wiffenfdnxftlicbe Be* 
gabung eines porberafiatifdjen J^infcblags in ber fpanifien Bcvxölterung 
bewirbt es wohl, baß in 0panien bie bur(bf<bnittlicb min* 
ber langtöpfig finb als bie übrige r>orwiegenb xpeflifebe ober weftifcb* 
orientalifebe Bepölterung.^ ^war 3eigt fid) in ben Gebieten xxorwiegcnb 
weftifdxer Haffe ein lebenbiger tünftlerifcber 0inn, ein 0inn für fitaß unb 
(SefälligEeit, für ein auf £inbrud berechnetes Huftreten unb für „Pofe" 
ber ^altung.3 0a feboeb 3ur <^erx>orbringung einer im abenblänbifcben 
0inne bebeutenb erfebeinenben Hunft aueb ein gewiffes feelifdxes (öewiebt 
unb ein umfaffenberer Perjtanb gehören, wirb man, wie oben erwähnt, 
bebeutenb erfebeinenbe Hünftler weftifeber Haffe taum finben. 

3n 3talien b<^t man beobachtet, baß ber weftifebe 0üben mehr ^e* 
fcblecbtstrantbciten aufweift unb febreibt bies bem ausgebreiteteren Borbell* 
wefen 3U. i6s febeint, baß ber weftifeben Haffe eine ftärter ausgefprod^ene 
(öefcblecbtlicbfeit jutommt. 0er esprit gaulois febeint xxiel XPeftraffi* 
febes in fieb auf genommen ju b<^ben, unb biefer „gallifcbe (öeift" — ber 
wenig mit bem (Seift reinen Heltentums ju tun b<^t — StiQt >^or allem bie 
bexxorjugte Befebäftigung mit bem (Sefcblecbtlicbcn. 0as (Sefiblecbtlicbr 
wirb aber xxon ber XPeftraffe weniger als eine „Urtraft" bes ^ebenbigen 

^ 0CC aus Pcscaffcroli in Öen Hbcujjcn ßammenbe be&cutenöße italicnifcbe 
Pbilofopb 6et (Begenwart, Bcneöctto ctrocc, iß blonö unö brlldugig. ©ein 
„unitalicnifcbcs" Husfepen iß fepon aufgefallen. 

^ (Db auch bie uon Hotp für bie Pfal3 feßgeßellte etxuas größere burep* 
fcpnittliepe Hurjtöpßgteit bortiger „(Beißesarbeiter" auf bem burdpfcpnittlicp 
ßärteren ICinfcplag xxjeßifcper Haffe bei ber übrigen Pfdljer BetJÖlferung 
berupt? 

^ 0iefe ©eite ber txjeßifcpen Peranlagung wirb befonbers bepanbelt bei 
cCIauß, Pon ©eele unb HntliQ ber Haffen unb Pölfer, 1928; unb (Büntper, 
Haffe unb ©til, 1926, 
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genommen. 0o, ale eine (öexwalt bt& Gebens, mag bie norbifebe, fältfebe unb 
binarifebe 2^affe bae öefcblecbtlicbe erfahren. IDer toeftifebe tHenfcb bin* 
gegen nimmt es als ben fpannenbften ?Eeil im ^ebensfc^aufpiel, oft ge* 
rabesu als ben eigentlichen 0inn feines ^ebensfcbaufpiels. 2tm Öefcble«^)ts 
lieben entfaltet ficb feine ileibenfebaft bes tPortes, feine Sarbigteit, feine 
toecbfelnben (öebäffigteiten. Tim (öefeblecbtlieben entfaltet ficb feine Äunft, 
feine ©iebtung unb fein fpi^finbiger XX)i^.i Till biefc s^igenfeb^ften finb 
im esprit gaulois enthalten unb zeigen ihn als eine überxoiegenb toe« 
ftifebe )6rfcbeinung innerhalb bes fran^öfifeben PolEstums, wäbrenb ber 
ftrenge, faeblicbe, tlare genie latin überxüiegenb norbraffifebes i6rbe ifl. 

XX>ie ber t»eftifcbe tUenfeb «m 0cbelm betxjunbert, ba@ er ficb nicht ers 
wifeben läßt unb bie ^exoiffensfrage gänzlich t>ergißt, fo »ergißt er auch 
am j^hebruch leicht bie (öexx)iffensfrage. IDer Ehebruch wirb in ber wefl« 
raffifeben Porfbellung 3um beluf^igenben 0cbaufpiel, ber betrogene ^be* 
mann bient bem (öeläcbter. Ciie echten, b. b* norbraffifeben Belten bes beus 
tigen fransöfifeben (öebiets b<»tlen im Bönig UTarte ber Uriftanfage noch 
eine erfebütternbe (öeftalt erblicft, bellten ihn fo gefeben, wie ihn fpäter 
Bicbarb tOagner wieber feben mußte. IDer xoeftifebe esprit gaulois 
bot ben Bönig bem (öeläcbter. üanfon^ urteilt über bie (öeftalt Bönig 
triartes: „3<b fürchte febr, baß ber (öebanEe, ihn 3U erniebrigen unb ficb 
an ihm su ergeben, ein fransöfifeber (öebante ifl." ITlan wirb biefen (öc# 
banten xoeftifeb nennen, wenn man ihn raffentunblicb beurteilt, i^inem x)ors 
xoiegenb norbifeben Sranjofen wie etxx)a Slaubert ober Bomain Bollanb 
liegt er burebetus nicht nabe. 

0ollte bie ausgefproebenere ober auch minber xjerbüllte (ßefcblecbtlicbteit 
ber XPeftraffe, follte xjor allem ihre uerbältnismäßig geringere X)erurteis 
lung bes ißbebrucbö noch bamit sufammenbängen, baß biefer Baffe eigents 
lieb mutterred?tlicbe ^uflänbe arteigen xx)aren, bie mutterrecbtli^en 5«* 
ftänbe, xxjelcbc in ber „Baffentunbe iSuropas" (3. Tlufl. erxx>äbnt 
xoerben. 

tnit ber (öefcblctbtli<bleü her XPeflraffe mag ihr ^ang 3ur (öraufams 
teit unb ILierquälerei jufammenbängen. IDie Sebanblung, welche bie beut* 
(eben (befangenen in S*^(^nfceicb erfahren b^hen, x)errät xx)eftifcbe XPefenss 
anlagen im fransöfifeben Poltstum. Tluf biefelben Ttnlagen weifen auch 
bie Silber ber franjöfifcben XPi^blätter, bie xuäbrenb bes Brieges .erfebie« 
nen finb unb eine fabiftifebe ^rfinbungsgabe feigen, beren llXöglicbteit 
überhaupt für ein norbifebes J^mpfinben unfaßbar ift.® lITit ber (befcblecbt* 

^ fZinc anbcce als bic unmittelbar gcfcblccbtltcbc Beziehung jtuifeben Vitann 
unb ^fcau iß »oemtegenb meßifeben Bcuölfctungcn fcbtnicctg »ocßcUbar. ^cr 
befannte ©cbciftßcUcc B tan bes (iübifeben XJolfstums, bänifeber Btaatsbüe« 
geefebaft) berichtet im „Uhu", ©eptember 1925, mas ihm bie italienifche 
©chaufpielerin ^Jufe uon einer Aufführung uon 3bfens „Bosmersholm" in 
Born erjdhlt hutte: Als Bosmer »on Bebeffa tOeß ßch abenbs »erabfehiebet 
hatte — Bosmer: „(Butt Vtacht!" Bebeffa: „(Behß bu auch heute abenb fo 
früh hiuauf?" Bosmer: „^eute abenb tüie fonß. (Butt VTa^t!" BebefFa: 
„(Butt Vtaibt unb fchlafe tnohl" — brachen bie römifchen Sufchauer in fchal« 
lenbes (Belachter aus. 

^ tlanfon, Histoire de la littörature franepaise. 1909* 
® X)gl. Auenarius, 5)as Bilb als VTarr. 1917. 
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Ud)fcit 6er XX>e|lraffe mag il^rc größere SauU^eit 3ufammenl;ängen. iDie 
^LatEraft öee nor6ifci>en JTtenfct>en, 6ie emfige (öefd^äftigteit öeo oftifc^en 
^enfd^en, beiöe finb 6er XPeflraffe frem6. IDer weftifdje tttenfd) möd^te 
ficb wenig anftrengen im6 mehr genießen. tUan wir6 ibn aber nid;t eigent* 
lieb faul nennen 6ürfen. ^£t arbeitet weniger ale 6ie tTtenfcben 6er an6eren 
europäifd^en 2<affen, aber er tut bete 0eine un6 perftebt es febr gut, 6ie 
IDinge pon 6er angenebmen o6er febersbaften 0eite 311 feben. i6r 6enl:t 
mehr an fi(^ als an 6ie 0acbe, er wir6 6aber auch fein 0d?ulfud;0, Um* 
ftan68l'rämer, ^^edjtbßber, wir6 nie eigentliib fo peinlid; 
unangenebm, unluftig, troden, wie manche nor6if(ben un6 nor6ifcb=oftis 
fdxu tHenfcben es wer6en tonnen; nie fo mürrifebseigenfinnig wie mand;e 
oftifeben Jitenfeben. 

iDer weftifebe titenfeb ifl 3»^ <5citerteit geneigt. IDae 2<e6en 6ient ibm 
3ur Belebung feines (Seiftes. 2ln feinem 2^e6en nimmt meifl fein ganzer 
Äörper teil, fo febr, 6aß Pom 0cbeitel bis 3ur 5cbc in Beins, 2lrms, 
^anbt un6 Sin0C*^<^W8bruct wie im (Sefiebtsausbrud 6as, was 6ie 2^e6e 
will, oft ganj überrafebenb fidler als Körperbewegung erfebeint. 0d;on in 
Srantreid) tann man Pre6iger b^ren, beffer: feben un6 bereit, 6ie an Bes 
berrfebung 6er fpracblid^en VHittel feben beutfeben Kebner, an (öebärbens 
ficberbeit feben beutfeben 0(baufpieler übertreffen; unb prebigt ein berübms 
ter IXanjelrebner, fo ift bie Kircbe überfüllt unb bie 0pannung fo groß 
wie im 0cbaufpiel. eingeborene Kebnergabe ijl bei ber norbifd^en Kaffe 
feiten, bei ber weftifeben alltäglich.^ 

IDem weftifeben tHenfcben ift ber (öeift bes Proteflantismus fremb. 5Dem 
Proteftantismus fehlen bie lauten färben, fehlt bie (Sebärbe, fehlt bas ers 
regenbe Kebnertum, fehlt ber reiche, farbige (öeftaltenfcba^ bes tatbolifeben 
i^immels. eiber auch ber norbraffifebe Katbolijismus etwa XX)eftfalens 
ober ber binarifebe Katbolijismus 0berbayerns unb Hirols ift etwas ganj 
anberes als ber irifebe unb fübitalienifcbe Katbolisismus weftifeber Kaffe. 
tHan würbe wohl bis ins einjelne perfebiebene Krten bes Katbolijismus 
befebreiben tönnen, bie ben perfebiebenen Kaffen Europas entfpräcben. Bor 
allem ließe ficb eine gleicbfam mehr mutterrecbtlidje, gefcblecbtlicbere, bdtere 
(ölaubensform aufweifen pon ber Bor^eit bis btrauf in ben füblid^en Kas 
tbolijismus: bie weftifebe (ölaubensform.^ 

Ber Glaube bes weftifeben ITlenfcben liegt nicht fo tief im (öewiffen eins 
gebettet wie beim norbifeben Utenfcben. ift mehr eine Kngelegenbeit ber 
0inne unb ber Bafeinsbantbarteit. Ber norbifebe ITtenfcb tann, mit (öott 
babernb, £rfcbütterungen feines (Glaubens erleben; ber weftifdx lltenfd; 
bat 0tunben ber XBut gegen (öott unb tBelt, in benen ficb feine rebnes 
rifebe Ö5abe in allen Tlrten bes Fluchens jeigt. i6in Kusgleicb swifeben (ölaus 

^ ©o iptrb man auch bie ausgcbilbctc KcbcFunß bes b^Urnifeben unb cömi« 
feben Kltectums ertläcen muffen als eine, im tOcttbecuecb mit ber unteewor« 
fenen poemiegenb weßifeben Botbeuöltetung ausgebilbete Kunßfectigfeit 
bet Pon t^otben eingebtungenen Hellenen unb 3taliFer. 

^ Kvnafts „Kpollon unb Bionpfos" (ttTüneben 1927) tann bieefüc Be* 
lege geben, wenn man bie Pon ibm bacgelegten (Blaubenspocßellungen bec 
lllittelmeecpöltec genauer auf bie iBinßüffe bet porberafiatifeben unbber tneßi* 
feben Kaffe bin unterfuepte. 
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bcn un6 Icbcnstoanbcl fällt 6cr XX>eftraffc x)icl Icidjtcr als 6er Horbröffc; 
6ie TX)cftifc^c ^cbenbigtcit finbet 2lu9gleict)c, wo 6cr norbifc^c lltenfct) 
bcntcn finbct. t)iellci(l)t ift bas (öcbäcfjtnis bce weftif(^)cii I1tcnfct>cn für* 
3er; picllcid?t, bag er au(^ bcsl^alb perföt>nli4)cr ift. XX>al)rf(^)cinlid} cmp* 
finbet er lange nicf)t fo einjeltümlid), ba^er ift er gefälliger. 0eine sSl^re 
beftel>t mcl^r barin, etwae ju gelten, als barin, etwas ju fein. 

©er weftifd)e thenfc^ l)at eine befonbere sSt)re wie ber norbifd^e. 
neigt baju, feinen i^b^begriff ju überfpannen unb — für norbifc^co iCmps 
finben — 3U t>eräußerli(^>en. sSs gilt bem weftif(^)en I1tcnfcf)en nid:)t fo 
unehrenhaft 3u lügen: jur Jjüge kommen weflifd)e l^nenfd>en leidet burd? 
bie Beweglichkeit ihres (öeiftes unb bie ^eibenfchaftlidjkeit, mit ber fie ihre 
Behauptungen buri^fe^en wollen. X)iel erregbarer als bei ber Horbraffe 
ift bie :6inbilbungstraft. Bei ber Horbraffe wollte Kipley einen gewiffen 
„tUangel an €inbilbungskraft" feftftellen (Dgl. 0. |95), bei ber llöeftraffe 
ift bas X)orftellungsleben lebhaft, wed>felnb, ja ausf^weifenb, sugleid; 
minber träumerifd> unb unge$ügelter als bei ber Horbraffe; baher bas 2luf? 
braufen gegenüber bem norbifd>en ^Infidjh^^Itfti, ber (öefühlsausbrud) ge* 
genüber ber norbifchen 5w*^üdhaltung, bie ^eibenfc^aftlichteit — er „fieht 
rot" („il voit rouge“) — gegenüber ber norbif4>en Urteilsruhc* ©aher 
aud) bie höhtft Beftrafungssiffer ber uorwiegenb weftifd)en (öebiete 3tas 
liens in irätlid)teiten, Baub unb Utorb. niceforo^ fchilbert einen Bewirt 
0arbiniens, in weldjem bie weftifd^e 2^affe befonbers ftart uorwiege, ge* 
rabeju als (Gebiet befonbers höwfiQcr t>erbredhen (zona delinquente).^ 
Politifd> ift ber weftifche ITlenfch wet^felnb unb für bie X)eränberung mit 
ausgefpro^enem ^o^ng su gefe^lofen (anard)ifd>en) 
Derfd^wörungss unb Banbenwefen (Dgl. bie irifchm 0infeiner, bie italie* 
nifdje Äamorra unb tttaffia unb gewiffe oüge ber italienifchcn 
maurerei). Bei ben ÜOahlen ^eigt fid> öic Dorwiegenb weftif(^e BeDÖlte* 
rung Srantreichs, auf bcn britifd)en 3nfcln bie BcDÖltcrung Don XX)alcs, 
bie einen weftifchen i6infchlag h<^t, fowic bie Dorwiegenb weftif^e Be* 
DÖlterung 3riötibs gerne als „rabital". 

VX)ic im (ölaubenslebcn, fo könnte man aud; Diclfach im politifchen ^eben 
Kaffenfcelcn Derfolgcn. Ä. X). ttlüller h<^t k)as für bie fojialiftifdjcn Par* 
teien in feinem Bud>e „Tlrbcitcrbewegung unb BcDÖlkcrungsfragc" (1927) 
Dcrfucht: „UTan Dcrglcid^e bie unter etwa gleichen ökonomifchen Bebin* 
gungen ftehenbe unb bod? fo grunbDcrfd)iebcne sSntwidlung ber Tlrbeiter* 
bewegung auf ber fkanbinaDifchen unb auf ber Pyrenäcnhalbinfel! ©ort 
eine nüdjternc, reife, ftolje Entfaltung ber Dorwiegenb norbifchen 2lrbeiter* 
bcDÖlkerung, burch swedmäßige 2^eformen erfolgreich ben ^ebensftanbarb 
fteigernb, hier eine 311 ähnlicher 0rganifation fd)lc(hthiD unfähige, 3U bc* 
geiftertem, für unfere Begriffe beinahe hyf^erifd^em Tlufbraufen, thea* 
tralifd^en (öeften, fynbikaliftifd^en Bampfmethoben neigenbe Arbeiter* 
fd)aft." — 

^ Vlicefovo, La delinquenza i Sardegna, 
^ VTach Berechnungen kamen um I900 auf I UTtUion iCintuohner Jitorbe: 

in 3talien 80, ©panien öO, Öftecreich 20, Frankreich I^, ©eutfchlanb 9/ ICng^ 
lanb 5. 
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IDcn noröifc^cn ^Itcnfc^cn fic^t 6cr xx)cftif(^c J^Hcnfct) ale einen üxoae 

langweiligen, f(t>werfäUigen, in vielen IDingen etwas einfältigen, oft all* 
Buwenig geriffenen, im ganzen gutmütigen 2(rtfremben an, mit 6cm er fic^ 
gut BU flellcn weig; wäf>rcn6 6er nor6ifc^e tttenfc^ 6en wcftifdjen oft ein 
wenig miga(^)tet, i^n in manchen Swingen ob feiner beweglichen (0cwan6ts 
heit beflaunt un6 fogar bewunbert, fich etwas vor ihm hütet un6 wenig 
auf ihn verlägt. IDer feclif(h>e 2lbg:an6 ift grog, bcnnoch tann 6as gegen* 
feitige X)crhältnis herBlich fein un6 bauerhaft. ÄreuBungen B^vifchen beiben 
Kaffen tonnen tHenfchen ergeben von wohlgebilbcten 5ügen unb gefäl* 
ligem, aber vielfach duch gleichgewichtslofem ttDefen. 

£)es norbifchen ober vorwiegenb norbifchen tttenfehen bemächtigt fich 
oft eine ©ehnfucht nach weflifcher 2lrt, nach wejlifchem Heben. IDcr nor* 
bifche J^enfeh ifl Komantit geneigt, unb ein 3nhalt feiner Komantit 
war immer ber nach bem 0üben, B^r heiteren tPelt ber weftifchen 
Kaffe. IDie Kanbbemertungen Hic^fches bu ^ijets „Carmen" finb ein 
befonberes Zeugnis biefcs norbif4>en 5ugs — ber jginfchlag unnorbifchen 
(binarifchen) Blutes in Hie^fche mag nicht jlart gewefen fein. tPie er 
eine Icibvollc Sehnfucht verrät nach ber tbclt, bie er als „verführerifch, 
fpielenb, boshaft" empfinbet, nach biefer „(öil Blass0eligtcit", nach ber 
„füblichen gentilezza" — bas finb alles bie fo vielfach auftretenben Tin* 
Beichen norbifcher 0ehnfucht, auch einmal fo leicht, beweglich, fo unbclaftet 
heiter, fo unbefchwert von öewiffen, Grübeln unb X)erantwortung bu fein 
wie ber weftifche Utenfeh. 3mmer wicber hdben iDeutfehe unb ^nglänber 
biefen 3ug Bum 0üben empfunben unb bann biefen 0üben fälfchlich im 
<oellcnentum gefehen, bas hoch eine Beitweilige X)ernichtung wcflifcher IDa* 
feinsformen barftellt, hdben in bem unb jenem Zeitalter immer wieber nach 
ber tX>clt gcfucht, bie wefensmägig an bie XPeflraffe gebunben ift unb 
wefensmägig ber Horbraffc unerreichbar bleiben mug. IDie KaffegrenBen 
weifen jeber Kaffe ein mehr ober minber beutlich abgegrenBtes feclifches 
(öebiet bu, augcrhalb beffen für fie nur t>ernichtung eigenen tPefens mög* 
lieh ift. 



2lbb. 37j. Ö5ruppe pon anfcbeincnö porwiegcnb binarifcbcn Sraucn 
aus öcr ^cgcnö »on ^05cn 

!$♦ feeltfc^en ^igenfc^aften 6er öinanfc^en 
in wefetitUd) anöcres fceUf(^>C0 Silö bieten bie binarifc^jen iltenfeben. 

^^IDen Beobachtern im öfterreiebifebtn ijl im XPelttrieg ihre X>tvs 
läßlicbBeit, Ilapferteit, ihr Btolj unb ibr ^btfinn aufgefallen, ob fie auf 
beutfeber, ob auf feinblicber 0eite getämpft bettten. IDie beutfeben Bauern 
Bärnteno, ber 0teiermart, ?Lirolö unb Sübbayerns, bie leiblich bem fog. 
IDefreggerfcblag angeboren, biefe großen, tur^föpfigen, fcbmalgeficbtigen, 
ablernäfigen unb träftigen ^eftalten, bie bort neben porwiegenb oftifeben 
iTtenfcben xoobnen, feigen beutlicb eine befonbere feelifcbe X)eranlagung. 

XX>. Biebl berichtet in feiner „Haturgefebiebte beo Poltee" Bb. I (|$66) 
aue 0berbayern pon „berben, überträftigen (öeftalten", pon titenfeben 
mit „unleugbarem tünftlerifcbem 3nftintt", mit „ungefcblacbtem XPefen" 
unb einem „5ug bee Plumpen". 0o bc^tte Biebl bureb bae Bäuerliche bie* 
fer Bepölterung bmbureb unbexpußt bie binarifebe Baffenfeele erblicft. 
Baube triegerifebe Braft xpirb ale ein Benn^eicben ber porxpiegenb bina* 
rifeben “^llbanier genannt. Gleiche 5üge finb febon Byron an ben ^llbaniern 
aufgefallen. i6e finb in beri^c^uptfacbe bie feelifcben^üge ber binarifebenBaffe. 

^in befonberer 0inn für i6bee jeiebnet ben binarifeben Utenfcben aue 
unb überall eine ftart paterlänbifcbr, beffer: bcintatliebenbe (öefinnung. IDie 
portpiegenb binarifeben Bärntner tparen bie einzigen 5;)eutfcben, bie nach 
bem allgemeinen 5«f«mmenbru(b im 3abre |9|$ 3u ben POaffen griffen, 
um ihre ^ümat gegen ben 3« perteibigen. IDie ^eimatliebe unb ber 
<ocimatftol3 ifl ber binarifeben Baffe innerhalb all ber Poltetümer eigen, 
in benen fie portommt. IDie binarifeben Bauern ^Tirols muß man fieb alo 
bie bea ILiroler Sreiheitetampfee gegen Hapoleon benten, 
unb ala binarij^^e iTtenfeben finb auch folebe ^eftalten auf IDentmälern 
bea öfterreiebifeben Blpengebieta immer xpieber bargeftellt. (Öpeetbaeber ifl 
tpabrfebeinlicb echt binarif4> getpefen, im höheren "Filter noch bejeiebnenber 
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öinarifd) als auf öcm Btlöc llbb. 372.) Tiud) bas io^imxocb fct>cmt bcfon* 
6cr8 6cm 6inarifct)cn tHcnfcbcn eigen ju fein. Jitan bot in ^uglanö ein be» 
fonberee <^cimxx)eb ber Utrainer beobad^tet; 6ic Utraine ijl aber ein uor* 
ruiegenb binarifebee (öebiet.i IDer Ttbentcurer Cafanoua erwähnt bas un* 
ftillbarc i^cimweb ber (überwiegenb binarifc^en) 01awonier; er erwähnt 
übrigens aud> feine eigene Heigung 3U <5tiniweb, unb Bilber laffen auch 
bei ihm einen binarifdjen £infd>lag permuten. 

160 i|l fein Zweifel, baß bas binarife^e Slut jenes befonbere bäuerliche 
Selbftbcwußtfein ber bayerifchen unb öflerreichifcben Ttlpengebietc bebingt, 
es ift wohl möglich, baß bas befonbere bayerifche 0eIbftbcwußtfcin bina* 
rifch ober norbifch*binarif<h bebingt ifl. 2(uf bic flarfe Beimifchung bina* 

cifchen Slutcs ließe fich auch 
ber Tibftanb bes Horbbeutfehen 
Pom Bayern jurüeffübren. iDas 
oflifchc Blut, bas ja mit nor* 
bifchem fo Pielfach burchtreust 
ift, wäre Picl eher 3ur tlber® 
leitung ber portommenben 
norbbeutfeh *= baycrifchen unb 
norbbcutfchsöfterreichifchen (0c* 
genfä^c gcfchaffen, ba es fein 
ausgeprägtes Belbftbcwußtfcin 
f<hafft. 

Bern binarifchen Htenfchen 
eignet ein befonberer 0tol3 auf 
feine sgigenart unb eine befon* 
bere Pflege ber ihm übcriiefcr* 
ten (Gebräuche unb 2)ingc. SDic 
fchöpferifche Eigenart, mit ber 
por allem in ben öftcrreichifchen 
^llpenlänbern jebc „Halfchoft" 
ihr ^igenwefen in 0pradbc, 
Bauart, Geräten unb Sitten 
pflegt, hebt fich ab pon ber 

minber fchöpferifch erfcheinenben iSigenart porwiegenb oftifch befiebelter 
(öebicte. ^uch Pon ber porwiegenb binarifchen Bepölterung ber lUraine 
wirb fehmuefe farbige (Tracht, Pcr3icrung ber <5öufcr unb Geräte, befon* 
bere Pflege ber Härten, Pflege Pon (öefang unb lOoItstunft berichtet — 
wieber oüge ber binarifchen 0eele. 

Ber binarifchen ^affc ift triegerifchc Heigung unb ^Tüchtigteit eigen wie 
ber norbifchen. 2II0 heimatliebenb, ausbauernb, tapfer, als „geborene 0ol* 

^(bb. 372. 3orcf 0pcctbacber, einer ber Sübrer 
im tiroler 'Jtufßanb, J7b4—}S20 

^ Bis poc ctma lOO 3abrcn war bas tOort „^cimtueh" noch mentg begannt 
unb pcrbrcitct. tUan fpeaeb bis babin auch nteiß Pom „©chti>ci3cc Heimweh"; 
ccß allmählich ßcl biefee Sufag. VTun iß aber bic ©ehweij ein (Bcbict mit ßac* 
fern binaetfehem ICinfchlag. :Eirchhoff (Bic beutfehen (lanbfehaften unb 
Stämme, J920) meint, man follc beffer Pon „2llpcnhcimtpch" fprcchcn, benn 
biefe Stimmung ßnbe fich nicht nur beim ©chtPci5cr. Bic finbctfich eben por allem 
beim binarifchen nienfehen; iß baher nicht eigentlich an bic 2llpcn gebunben. 



*StimatUcbc, iCcrcgbacfctt, S5ccbl)ctt 225 

baten" werben bie porwiegenb binartfeben Utontenegriner gcfcbilbcrt. 2118 
berporragenbe 0olbaten galten im XPeltEriegc bie aus ben fransöfifeben 
(öebirgsbepciterungen forgfam ausgelefenen 2(lpeniägcr: fie machten oft 
einen ftarf binarifeben iginbrucf. t>onx>iegenb binarifebe 2tlpen|äger machten 
wohl bie beiden italienif^jen (Truppen au8. 

i6ine gewiffe b^nblerifcbe unb Eaufmännifebe Begabung fällt ben Beobs 
achtern an ber binarifeben 2\affe auf. 0ie febeint 3U leichterer j^rregbars 
Eeit 3« neigen, 3u fcbnellerem 2tufbraufen, ja 3um 3äb3orn unb 3u befonbe* 
rer 2^auflujl. 5um 2(ufbraufen bringt ben binarifeben ttlenfcben auch leicht 
„ein überfteigertes Ehrgefühl mit übergroßer ^mpfinblicbEeit, bie ficb aus 
ben niebtigften 2lnläffen geEränEt fühlt, ein CbaraEter3ug, ber auch in ben 
gebübeten 0tänben 3U finben i|2".i IDer porwiegenb binarifche 0üboften 
JDeutfcblanbs bat (wie ber ojlbaltifcb untermifebte 0ften unb bie Pfal3) eine 
verhältnismäßig höbe X)erurtetlung83iffer, unb 3war gerabe auch in ber ges 
fäbrlicben jRörperperlc^ung.2 IDoeb bebt ficb ^ie binarifebe Heigung 3um 
3äb3orn ab pon ber (örunblage einer für bie binarifebe 2^affe im allge* 
meinen geltenben (öutmütigEeit. IDer binarifebe ITtenfcb bat Piel pon bem, 
was man in 0übbeutfchlanb fcher3enb einen „(öemütsmenfeben" nennt, eine 
ITlifcbung Pon (SutmütigEcit unb 3upa(fenber IDerbbeit. 3n Eenn3eichnenber 
liPeife pereinigen ficb beim binarifeben menfeben auch eine gewiffe IDerb* 
beit, i'a 2^obeit, mit (öefüblfeligEeit (0entimentalität). IDer binarifebe 
Utenfeb ift meift ein guter menfcbenEenner unb weiß befonbers bie mebt 
lächerlichen 0eiten bes l^Ttenfchenlebens trefflich mit XX>orten wieber3us 
geben. IDie beutfeben tHunbarten im (öebiet porwiegenb binarifeber 2^affe 
febeinen mir auch befonbers reich 3u fein an breitmalenben wi^igen XlOörs 
tern unb ^Lebensarten über menfcbliche X)erbältniffe. 2luch fcheint mir, 
baß ficb in ben gleichen (Gebieten piel Heigung 3ur X)ölEerEunbe unb 0tams 
mesEunbe 3eigt. Befi^t ber binarifche itlenfch nicht auch eine befonbere Be* 
gabung 3um i6rlernen frember 0prachen) 3bn Eenn3eichnet ein warmes 
Haturgefübl (bas Haturgefübl bes norbifeben tUenfeben würbe man mehr 
tief nennen). 

00 fcheint bie binarifche 2Laffe gegenüber ber norbifchen feelifch 
einfacher, minber reichhaltig unb an möglicbEeiten ber igntfaltung bes 

fcbränEter 3u fein, insbefonbere ift fie minber PorbenElicb unb eignet ficb 
baber weniger 3u weiter ausgreifenben Unternehmungen. 3br fcheint einer* 
feits bie in ber Horbraffe mögliche feelifche Stm^Kit unb anbererfeits auch 
bie in ber Horbraffe mögliche Kühnheit bes ^ebanEens unb ber großange* 
legten Unternehmung perfagt 3u fein. IDie binarifche 0eele Eommt gegen* 
über ber norbifchen gleichfam mit weniger ii6in3elempfinbungen, weniger 
Tlbftufungen ber i6mpfinbung aus. 3n etwas ungefchlachter XX>eife lagern 
gewiffermaßen bie £mpfinbungen beim binarifdben Utenfeben nebenein* 
anber. ©er binarifche Ulenfeh ift aber feinen 0timmungen gegenüber piel 
nachgiebiger als ber norbifebe, fa ausgefprochene „0timmung8menfcben" 
finb in ber binarifeben 2Laffe nicht feiten. 

^ PoIIanb, ©ic raffifebe SufammcnfcQung bcc BcPÖIEccuno ©tciccmacEs, 
t>oIF unb 2Laffe, ^eft J, l929r B. 23. 

2 21 fepaffenburg, ©as Pccbcccbcn unb feine Befämpfung, 192S, 
«b. S-Ä. (ßünttitr, JCaffenFunöt •> 
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IDic 6inanf(^>c Kaffe ftcllt am mciflcn einen tüchtigen, derben und 3ur 
<5citcrteit geneigten tnenfcbenfd>Iag, der eine au9gefprocl>ene (öabc des 
tPi^es und der gröberen Bcblagfertigteit befi^t. Heigt der nordifebe )CDi^ 
mehr 3ur 0cbaltbaftigteit und äugert er fid) mehr durch i>ir ißrsäblergabe 
dee nordifeben Utenfebm, fo ift der dinarifebe XPi^ mehr anfcbaulid^er und 
oft faftiger tX>ortxx)i^. iDie ^efelligteit der dinarifeben Kaffe ijl: derb und 
geräufcbpoll. Kle XPefenetern möchte man raube Kraft und Geradheit 
nennen. 

<5«ltung und 2iuftreten der dinarifeben Kaffe find durch tiuen getoiffen 
Schwung getennjeiebnet, durch «ine Heigung 3um (öepränge und 3u gro« 
gen XX)orten. tlberfcbwänglicbteit tenn3eicbnet Diele <oandIungen und XPorte 
dinarifeber JTtenfeben, eine Überfcbwänglicbteit, aue welcher nordifebe und 
fälifcbe tHenfcbcn 3u Unrecht auf eine befondere ^ntfchloffenbeit oder Hach» 
baltigfeit der i6mpfindungen und t>orfä^e 3u fchliegen pflegen. IDas 
SchwungpoIIe, Kueladende, innerhalb der Kunfif^ile der Ba* 
foeJ — dies find ^iugerungen der dinarifeben Seele oder einee dinarifeben 
i6infcblag9 innerhalb de9 (Seifleslebenö: dae wollte ich in „Kaffe und 
Stil" (1926) 3eigen. £ine i^ignung für Scbaufpieltunfi: febeint innerhalb 
der dinarifeben Kaffe reichlich vorhanden 3U fein, i^twas Scbaufpielerifcbes 
ifX manchen dinarif^cben Utännern febon im Tilltag eigen, eine gewiffe Hei* 
gung, als „treuber3ige Haturburfeben" 311 gelten und ala folcbe bei Utens 
feben anderer Kaffen3ufammenfe^ung beliebt 3u werden und im täglichen 
^eben eben durch i>icfe bc^Iüsbewugt, hcclbsunbewugt entfaltete Scbaufpielerei 
igrfolge 3u b«ben. 

Tllö befondere ausgefproebene Begabung eignet der dinarifeben Kaffe 
eine Begabung für cLontunft, und es ijt ficberlicb fein dag ITons 
Eünftler Derbaltniemägig häufig dinarifebe ^üge rein oder beigemifebt 
3eigen (fo Poganini, fo ILartini, fo Cbtrubini, Chopin, Perdi, Berlio3, 
unter den ©eutf^en Uto3art, XPeber, ^if3t, XPagner, Cornelius 
und Bruefner). €& ift auch be3eicbnend, dag das Poltölied in fceutfcbland 
befondera lebendig ift in den vorwiegend dinarifeben ^ebieten.i 

IDie „feelifeben Farben" der dinarifeben Kaffe febeinen mir ein duntlea 
(örün und ein Braunrot 3U fein. 

3n der geiftigen Begabung möchte ich die dinarifebe Kaffe (3ufammen 
mit der fälif^en Kaffe) unter den europaifeben Kaffen an 3weite Stelle 
fe^en. XPenn ficb bei den grogen Utannern Europas ftärfere ^infcblage 
niebtnordifeben Blutes 3eigen, fo febeint es ficb häufiger um ^infcbläge dis 
narifeber (oder auch falifeber) Kaffe als um J^infcbläge oftifeber oder wes 
ftifeber Kaffe 3u besudeln.^ 

^ »fnedrieb Ci ft, der PorfiQcnbc desiDeutfeben Sdngctbundcs, bat 1927 in 
einer Kede auf einem ©ängertag ju (Lins (CDberögerreicb) ausgefübrt, am rein« 
gen und natürlicpgen quelle das Cied in 0gerreicb* ^icr fei angeborene Be« 
gabung, tuas fong erg mühevoll erlernt cuerden müge. (Berade Ögerreiep b^t 
aber den gdrfgen dinarif^en tCinfcblag unter den deutfepen Candfepaften. 

® Kuffcplugreicp ig pterfür die Betrachtung der 3eicpnungen des 5)resdner 
3eicpners Pogel ». Pogelgein (1786—1868), tvelcpe fiep im dresdner Kupfer« 
giepfabinett begnden. £)iefer Seiepner pat in der ergen ^dlfte des I9. 3apr« 
punderts in mehreren Cdndern /Europas die hervorragenden tttdnner gejeiep« 
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Bcoba4>tungcn an 6cn ^od)\(i)üUtn ber XX>icncr Uniücrfität tn XPans 
bclgdngen unb laffcn mict) vermuten, bag bie binarifct>e Kaffe 
ficb nicht fo fehr 311 tviffenfc^ftlicher Betätigung ange^ogen fühlt tvie bie 
norbifche. iDie öfterreichif^cn 0tubenten f(^>ienen mir norbifcher 3u fein alö 
ber lDur4)f(hnitt ihrer ^cimatf unb binarifche 5üge fanben fich unter ihnen 
feiten in Keinheit. IDagegen f(i)eint eine gexviffe norbifth^binarifd^ ^i* 
f^ung (wie etwa 2Ibb. 195—J9S) eben unter ben (Sebilbeten in ber 
0(hwei3, in 0übbaYern unb Öflerreich ni(ht feiten 3u fein. 3n 3talien 
fcheint bie binarifche Kaffe verhältniemägig viele 0tubenten 3u fbellen. 
E)iefe finb nach iivis Unterfuchungeni in gan3 3t<ilitn bur^fcl^nittUd) 
höher gewacijfen als bie Bauern, unb bie TIblernafe wiegt unter ihren Ha* 
fenformen vor. Roherer tX)u(i)6 unb TIblernafe beuten aber in 3t‘Jlir>i t^i« 
im 0üboften bes beutfe^en 0pra(i>gebiet0 unb in 0übfrantreich sumeifb 
auf bie binarifche Kaffe. 

+ 

55ic fcclifchen iEigcnfchaftcn bcc fog. vorbccaftatifchen (aemenoiben) Ttaffe, 
btefee „Schwcjlccraffc" bcc btnaetfehen (»gl. 0. J09), feheinen fich von benen 
bec binaetfehen Tlaffe jtcmitch (lacf ju untccfchciben. UTinbejlcns fcheint bec 
fcclifchc Untcrfchicb gcöücc ju fein als bcc leibliche. „J^ie X>ölfec von voetviegenb 
acmcnoibcc T^affc ivic 2Icmcniec, (Bcicchcn, 3ubcn jcichncn fich bucch bcfonbccc 
(BcfchäftstüchtigFcit im ^anbcl unb “ücefehe aus, tvoju ihnen neben einem 
hohen CBcab von !EIugheit voc allem bie ^dhis^eit, fidb in bie 0eclc anbecec 
Jttenfehen einjufühlcn, 3ugutc fommt."^ 55ic vocbccafiatifche “Kaffe fcheint 
ebenfalls für ConFunjl bcfonbecs begabt ju fein. iEin ^ang juc (Beaufamfeit, ja 
3U bcccchncnbcc (BcaufamFcit, fcheint ihc eigen 3U fein. iCc 3cigt fich invmec tvic* 
bcc in bcc (Bcfchichtc bcc BöIFec Docbecaficns. 5)ic ausfühcli4)fle ©chilbccung 
bcc vocbccafiatifchen Kaffcnfccle obcc hoch minbcflcns bcc im (Blaubcnslcbcn 
fich äuheenben Beiten biefee Kaffcnfccle jünbet fich bei (tlauü, t)on Bcelc 
unb KntliQ bcc Kaffen unb l^olPcc, HTünchen 1928. 

Btichl® bccichtct von bem iBinbeuef, ben acmcnifche Kcicgsgcfangcnc 
machten, offcnbac voetviegenb vocbccafiatifche Klenfchen: „tOenigee tatPcäf* 
tige Untccnchmungslujl als vocfichtige 5ucü(#h<^Itung, tvenigee flol3cs Belbjl* 
vcctcauen als lijliges Kbivägcn, fpcechen aus iheen 3ügen." 

iCingehenbec habe ich bie vocbccafiatifche Kaffcnfccle 3U fchilbccn vccfucht 
in bcc „Kaffenfunbe bcs jübifchen X)oIfcs" (1930). 

net. 2tus feinen Zeichnungen Id^t fich bas bucchfchnittliche flacfe T>ocancgcn 
nocbifchcn Blutes bei folchcn JTTänncen ccfcnncn, fccnec abcc bics, ba# bei 
ftäcfcccn l£infd>Iägcn nichtnocbifchen Blutes fich am häujiisjlen binacifches 
Blut 3cigt. ntinbec bcutlich habe ich bie gleichen X>echältniffc beoba(hten fön* 
nen in ben Bilbtvecfen von 55avib b’Kngecs, bec ebenfalls bie hecvoccagenbcn 
Jttenfehen fcincc 3cit aufgefucht hat. 

1 tlivi, Antropologia militare, Ccil I, I89Ö. 
^ tlcn3, in Bauc*{fifchcc*£cn3, Bb. I, 1927. 
® Btichl; Unfccc d^cinbe, Btuttgact J9IÖ. 



2)ie feeltfc^cn ^Sigenfc^aften der oftifc^cn (alpinen, 
{innM=oftifc^en) Äaffc 

fpanifc^cr Sorfc^er, 6er 6ic 0ftraffc, 6ie 6ort in 6cn bergen 6er 
nor6Tx?eftEüfte siemlic^ abgefcl>loffen lebt, unterfuebt b<tt, berichtet von 

einer X)erfcbloffenbeit, 6ie an grämliche tUürrifchEeit gren$e, un6 6iefer 
5ug 6er mürrif(^>en X)erf4>loffenheit gegenüber S^^cttiben fcheint 3iemli(h 
be^cichnenb ju fein un6 tehrt in 6en 0chil6erungen aus anberen Räubern 
xpieber. 3n 6er Schtoeij fällt an tTtenfchen oftifcher 2^affe nach 2^ipleyi 
eine gewiffe UnrührfamEeit unb (öebulb auf. 3n allen ^änbern fcheine 6er 
oftifd)e tUenfe^) fegh^fter 3U fein, überall 3eige er gebulbigen Slei§ unb eine 
befonberc Tlnhängli^^Eeit an Samilie unb (DrtlichEeit. 3m allgemeinen fei 
er, 6a ihm 6er Horbraffe (ugl. 205) fehlt, ein be* 
quemer unb 3ufrie6ener Hachbar, ein fügfamer unb ruhiger Untertan. „i6r 
fcheint ber eigentlich feßh<tfte Schlag 3U fein, feiten tuanbert er au9, außer, 
nachbem ihm fehr unrecht getan worben ift; wenn er einmal angefiebelt 
ifE, fo hßftet er an feinem i6rbfi^ tro^ allem Utißgefd>icE, ob es ihm pon 
ber (Öebietölage ober Pon Utenfehen Eomme. XX)enn er einmal, wie bae ber 
regfamere norbifche Utenfeh tut, in bie Stabt 3ieht, fo Eehrt er im allge* 
meinen wieber 3ur ^cimat 3urücE, um feine lebten (Tage in ber ^uhe 3u 
perbringen" (^^ipley). gibt S^rfcher, bie annehmen, baß biefe 2^ücf* 
wanberung porwiegenb oftifcher JTlenf(t>en bie <o<^upUirfa(i>e ber für 
ben feftgeftellten ftärEeren ^angEöpfigEeit ber Stäbte fei, währenb anbere 
bie norbraffif(t)e £inwanberung in bie Stabt al9 f^aupturfache biefer £vs 
fcheinung angeben. Sür beutfehe (genauer gefagt: für babif^e) t>erhältniffe 
— bie oftifche 2^üdwanberung f<^)eint mir für S^emEreidh be3ei(hnenb 3U 
fein: bae fran3Öfif(he ^entnerglücE ift ein porwiegenb oftif^jer tt>unf(^> — 
fcheint mir ber obenbefchriebene porwiegenb norbraffifche SePÖlEerungss 
ftrom bie größere ^angEöpfigEeit mancher fübbeutfehen Stäbte 3U perur* 
fad?en.2 

i6in tJDefenebilb ber oftifchen 2^affe aus einem (öebiet, bae allerbinge 
weftifchen i^infchlag wahrfdheinlich mac^jt, entwirft Utaclean in ber An- 
thropological Review IV, |$66, S. 2|9. s£r urteilt nach bem ^inbruef, 
ben ihm bie Eur3Eöpfigen, breitgefichtigen, Eur3gewachfenen Bewohner tX>efIs 
irlanbe unb ber äußeren gemacht herben unb nennt biefen Ulen* 
fchenfchlag ben San^o PanfasS(t)lag. j£r befchreibt biefen Sd^lag fo: „(öe* 
fühlöwärme; wenn gerei3t, <^eftigEeit, ein beträchtlid)er ^rab Pon X>tvs 
fchlagenheit. Sehr nach (öelb begierig, bae UTenfehen biefer ^affe 3ufam* 

^ 'Kiplcp, The Races of Europe, 1^12. 
^ VTach meiner Vermutung finb nur im porwiegenb nichtmorbifepen (Be* 

biete bie Stäbte norbifeper als ipre Umgebung, wäprenb fte in porwiegenb nor* 
bifepem (Bebiete minber norbtfcp ftnb. iDie Stäbte mit ipren aus perfepiebenßen 
CBegenben ßammenben BePÖlEerungen ßellen in tprem Utenfcpenbilb im all* 
gemeinen permutlicp 2lnnäperungen an ben BepölEerungeburcpfcpnitt eines 
ganzen ilanbes bor. 
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menfparen, wätjrcnö fic in offcnfidjilidjcr 2irmut unö ^rbärmlic^feit weiter* 
leben. unb gefebäftig, wenn tlar poraus^iifeben ift, 6ag bas ^r* 
gebniö ber i6rwerb ift, fonft unrübrig unb arbeiteunluftig." 

liefern englifeben Urteil mag bae Urteil bee franjöfifcben 2^affens 
forfebere üapouge folgen: ,,lDer Kunbfopf ift nüchtern, arbeitfam, min* 
beftene fparfam. igr ift beachtenswert tlug (prudent) unb pergewiffert 
fub m allen IDingen. 0bne baß ee ihm an Utut fehlt, bat er bod; feine 
frtegerifeben Heigungen. jgr bat iiebe jum ^anbbau unb jur angejtamm* 
ten 0cbolle. Selten ganj unfähig, erreicht er noch feltener wirtlid^e ^e* 
gabung. ©eine Siele finb eng gefteeft unb er arbeitet mit (Sebulb an ihrer 
yerwirflicbung. ^r ifl fehr mißtrauifch, aber leicht 311 fangen mit XPorten, 
bei benen er fich nicht bie mühe nimmt, bie fachliche ^ebeutung 5u ertun* 
ben. £v ift ber menfeh bee <oerfommene unb beffen, wae er gefunben men* 
fchenDerftanb nennt. 0er ^ortfehritt fcheint ihm unnötig; er mißtraut ihm 
unb will bleiben wie febermann. €v betet bie (öleichförmigfeit (unifor- 
mite) an. Von 2<eligion ift er am eheften Äatholif; im ©taateleben hat er 
nur eine ^^offnung: bie ©taatehilfe, unb nur ein Beftreben, alles i^er* 
»orragenbe gleich 3« machen, ohne baß er bas Bebürfnis empfänbe, fich 
felbft emporsubringen. erfennt fehr beutlich feine eigenen Vorteile, we* 
nigftens innerhalb eines begrenzten Seitraumes; ebenfo erfennt unb förbert 
n ben Dorteil feiner Familie unb feiner Umgebung; aber bie (örenjen feines 
Daterlanbes finb oft zu weit für feinen Blicf."i 

3n ben flarf oflifch untermifchten Gebieten Horwegens finbet Tlrbo 
(nach ber ©. 19^ angeführten Tlrbeit) „bie BeDÖlferung in ber (öefittung 
(Äultur) zum (teil niebriger ftehenb; ber ©inn für 2<einlichfeit ift geringer, 
minbeffens im i^auswefen; bie menfehen finb nicht feiten mürrifch (tvaer) 
minber gajtfrei unb minber entgegenfommenb. 0ie Srau, befonbers bie Per* 
heiratete, muß fich übermüben unb fich abfchleppen mit allerlei 2lrbeit, wäh* 
renb ber mann läffiger ifl ... f^ier fehlen alle ariftofratifchen 2tnfchauun* 
gen, alles ift einbezogen in eine gewiffe bemofratifche Cinförmigfeit. 2llle 
finb gleich". — 3n feinem Buch „Bidrag til Nordmaendenes An- 

IV, |$97, finbet 2lrbo bei oflifchen menfehen häufiger: 
mißtrauen, mangel an S^ohmut (humor), mangel an 0ffenheit, an 
XDorthalten; Unzuperläffigfeit, mißgunfl, Hörgelei (klandrelyst). 

2lls XDefensfern ber oftifchen Deranlagung ergeben fich etwa bie leigen* 
fi^ften: befchaulich, erwerbfam unb engherzig. 0as £ble, b. h- bas (groß* 
Sugige, ^od)trachtenbe, Derfchwenberifche, bas i^elbentümliche, ^eichtfinn 
unb ©roßmut — bas finb nicht bie XDerte, benen bie oftifche ©eele zu* 
ftrebt. 3hl' erfcheint als ihr entfprec^>enber XDert eine gewiffe geruhige, be* 
finnli^e ober behäbige Bieberfeit. Sola nennt in feinen „Kougon*mac* 

Stammpater 2<ougon, einen ©ärtner, „lourd et placide“. 
©lefe XDorte würbe wohl ein Sr<^u3ofe zur Kennzeichnung oflifchen XDe* 
fens gebraudjen. ©er oftifche menfet) hat wenig ©inn für irgenbein weit* 
herziges (tun unb Sühlen, für irgenbwelchen feelifchen Tiuffchwung. ifl 
ber an fich, feine S^milie, feinen ©elberwerb unb feine befchauliche Kühe 

XVI ^1887 ^ ^opulation de la France, Revue d’Anthropologie, 
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bcntcnbc 0picffbürgcr — nicht fo fchr 6cm bürgerlichen 0tan6 nach: 6er 
6eutfche Bürgerftan6 ift ja 6urchflutet non jenem gcfcUfchaftlich auffteigen* 
6en nor6ifcheren ^enölterungeftrom. IDcr oftifchc menfeh ift 6er 0pieffs 
bürger 6cm tOefen nach, ob er nun <5an6arbeitcr, lUufmann, i^ochfchul* 
Ichrer ober minifter fei; oftifches tDefcn xoitb nicht 3U einer weithersigeren 
Beftrebung hingesogen. iDabci gibt aber eben 6er oftifchc Utenfeh in einer 
mittleren ober höheren (0cfeUf(^aftöf(^i(^t als „^ourgeoiö^^ nicl auf „l^iU 

bring". 
jgnghersigtcit, 0elbftifchteit unb Hrbcitfamteit, basu eine neigung 3» 

lUcinigtcitehämerei, ferner 6er gefchäftige S^niiUensufammcnhalt 6er 0ft* 
raffe, ihr 0inn für bas S<?>^ttommcn in jeber ^age, ihre X)orficht, Scharr* 
lichteit, ihr fürs (gewöhnliche fo geeigneter t>crffan6 unb ihre bcfinnlichc 
25icbcrtcit — all biefc oüge bebingen cs, baff ber oftifchc iHcnfch im bür* 
gcrlichen, befonbers im tlcinbürgcrlichcn icben ber 0täbte oft beffer ge* 
beiht al0 bie menfehen anberer Haffen. Hie ij^ jener tlbcrfchwang ber “Oor* 
fä^e in ihm, ber für manche norbifchen, nie jene Überfchtoänglichteit ber 
0timmungcn, wie fic für ben binarifchen tHcnfchen bcseichncnb ift. 0cltes 
ncr geben fich oftifchc tTlcnfchen fo wie bie ber anbern curopäifchen Haffen 
forgloe einer frohen Harme hin. „0ie nerffehen auch 0chcrs nicht leicht; 
fie glauben, man wolle fic 3um beften h^ben" ("Jlrbo). IDer Haritaturen* 
Scichncr Helen berichtet in ber „3lluftriertcn Leitung" (0tuttgart) nom 
z, 3uli }gz7 nach feinen Erfahrungen: „Englänbcr, "^ImeriEaner, 0chwcs 
ben unb IDanen laffen fich mit Begeifterung unb nainer Sreubc taritieren; 
bagegen finb ILfchechen, Polen, Hitaucr, Efflänbcr, 3ugoflawen ftctö bie 
(ßeträntten." — 0olltcn porwiegenb offifche, oftbaltifche unb vielleicht 
auch binarifche tHcnfchen weniger „0paff vcrftchen" ale norbifchc^' 0icher* 
lieh gehört ber norbifchc iltenfeh gar nicht 3U ben „leicht ^elcibigtcn". 
IDer oftifchc menfeh fteht menfehen unb IDingen feiten frei gegenüber, weil 
er, fei cs burch eine gewiffe warme :öcfchaulichtcit, fei es burch feinen 
Erwerbfinn viel enger als bie menfehen ber anbern curopäifchen Haffen an 
nahe unb nächfte IDinge unb Bwecte gebunben ift. iDie Seene loctt ihn nicht, 
unb ber "^Ibftanb bebcutet ihm feinen XPert. iDarum vcrftcht er fich v?icllcicht 
beffer auf bas alltäglich^gewöhnliche Heben, in welchem er burch ein ge* 
ruhigee XPcrfeln von einem ^Lag 3um anbern vorwärts 3« fommen fucht. 
3nncrhalb bc9 Bereiches ber Hunftfehöpfung seiflt wohl (Lhorna in 
mittleren unb älteren 3«heen viel vom oftifchen tX)cfen.i 

IDem oftifchen menfehen eignet in länblichen Dcrhältniffen eine gewiffe 
0chollenlicbe, in ffäbtifchen üerhältniffen eine gewiffe :öefchaulichteit, bie 
fich bis 3ur „0onnigEcit" fteigern tann, bie XÜärme einer enger befchloffcncn 
XX>clt.^ 0elten ift er gehinbert burch Bwiefpältc ber Hcbcnsauffaffung, nie 

1 ?Dic6 habe ich in „Haffe unb Stil" (1926) näher ausgefühtt. 
2 5Den Sug ber Hefchaulichfeit empjinbet man auch bei fehopfeetfehen män¬ 

nern, bie einen oftifchen iSinfchlag jeigen, fo bei (Boethe unb 
(in ihren tPuchsverhältniffen, faum in ihren (Befichtsjugen) offtj^en 
fchlag ernennen laffen, fo bei H-uther, ^ans Sachs, ^ebel, Jean jriQ 
Heuter, 0tto iCrnff, v. ©chwinb, SpiQweg, (Botthelf unb ^atiB Z^oma, bie 
ben offifchen iEinfchlag auch in ihren (Befichtsjügen 5etgen. Hei (i^'^^öif^en 
ober vortviegenb norbifchen männern u>ie Richte, ^cgel, Hrnbt, moltre, ^eo» 
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ifl er Icidjtfinnig unö wagl^alfig xoic 6er noröifc^e menfd); nie Ijeiter in 
6en ILag ^ineinleben6 wie 6er weftifct>e menfe^). trachtet uor allem ba> 
na(^>, „6a0 nü^li4)e mit 6em Angenehmen 3U v>erbin6en". Beine Arbeit ij^ 
gleichmäßig, pon mittlerem ICPert un6 feiten außergewöhnlich. ,,2icin wif* 
fenfchaftliche Beflrebungen, 6cnen fich 6ic ^angföpfe, Don XX)ißbegicr ge* 
trieben, mit 6em gansen Ungeftüm ihres rOefena hingeben, liegen 6en 
2^un6föpfen ferner; 6er prahifche Hilden neuer i6rfin6ungen entgeht ihnen 
aber ni4>t un6 fie bringen oft 6ie allju uneigennü^igen iangtöpfe in wirts 
fchaftliche Abhängigkeit." ^ IDer „prahifche" Binn bes oftifd^en tttenfehen 
bleibt aber immer ein i^rwerben im kleineren; weiter ausgreifenben Unter* 
nehmungageift seigt bie oftifeije 2^affe nicht, ^ottfrieb Äeller hat in ber 
i^inleitung sum streiten ^anb ber „teilte pon Bclbwvla" Ö5efd;äftafinn 
unb Unternehmungen überwiegenb oftif(t>er Utenfehen beluftigenb geBeich* 
net (unb fpäter in feinem „Ulartin Balanber" ihrem (treiben einen i>ors 
wiegenb norbifchen ober norbifch^binarifchen Ulenfehen gegenübergeftellt). 

mit feiner Somilie bilbet ber oftifche menfeh eine gefchloffene, gefd^äf* 
tige, felbftifche (öruppe. ©a ihm baa J6in3eltum bea norbifchen (unb fä* 
lifchen) menfehen fremb ift, hängt er mit feiner Samilie unb mit gleich* 
gearteten menf(i)en eng unb bauernb sufammen.^ i6r pflegt mit feinea* 
gleichen gerne eine sufriebene behagliche (öefelligfeit, fo baß bem von außen 
Äommenben oftifche menfehen oft ala befonbera „gemütlii" crfcheinen. 3n 
©eutfchlanb ift befonbera ber „bürgerliche Btammtifch" eine oftifche sgr* 
fcf>einung. Auch echten „X)ereinameier" werben bie Zeichner in ber Ke* 
gel ala »orwiegenb ojtifchen menfehen barftellen. 3n ber Betrunkenheit, 
wo ber binarif(i)e menfeh überfeijäumenb lebena* unb raufluftig wirb, wo 
ber norbifche menfeh ^roh unb wilb unb unzähmbar" werben kann, ^eigt 
fich ber oftifct>e leicht „ala bie Sreunblichkeit felbft bia jur aufbringlichften 
Anfd>miegfamkeit".3 sein Samilienftreit oftifcher menfdKU wirb nie fo un* 
heilbar wie ber grimme Btreit norbifeijer menfehen, nie fo hi^iß wie ein 
Btreit wcftifcher menf(t)cn. ©er oftifche Btreit »erläuft meift in Be* 
fchimpfungen, ber gcmcinfame Samiliensweck läßt ihn aber siemlid; halb 
mit einem gewiffen längeren ober kürseren maulen enben. 

3ft fo baa Samiliengefühl nirgenba ftärker ober wärmer ala innerhalb 
ber 0|traffe, fo fehlt anbererfeita ber Binn für größere ^ebenagebilbe. 
B(^)on baa ©orf betrachtet ber oftifche menfeh meiftena nicht mehr; ber 
Besirk ober gar ber Btaat gehören feiten ju feiner Begriffawelt. igr fühlt 
keinen ©rang, ein (öansea, einen weiten ^ufammenhang su bebenken, su 
beftimmen unb ju führen, ^r ift swar auagefprodjener (öemeinfehafta* 
menfeh („kollekti»i|tifch^O) aber (öemeinfehaft bebeutet ihm bod? immer einen 

bei, mic auch bei Öen noröifch^öinacifchen BepiUer, (BrtUpaejet, VUeQfdje, (tah 
0affo luirö man befchaulihe 3iÜ0e »eegebens fuchen. — *^iec3U 

»0l. (Bunthee, Kaffe unö Btil, J92ö. 
^ Ammon, ©ie natürliche Auslefe beim UTenfehen. I8b3. 

V* ^^^>aimtun0 ßarken Jamilienfinnes öer oßifchen Kaffe fanöen K. 
Bptin0et, „faß in aUen d'äUen, meiß 0an5 auffaUi0, 

(7‘^3»alanthcopolo0ifche Beobachtungen, Archiu f. Kaffen» unö 
(BefeUfchaftsbiologie, Bö. 18, ^eft I, 1926). 

® Arbo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi, 1895. 
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Ärcis, öcr nod; v?on geruhiger (0cmütHd)Ectt ober in fi4> abgcfdjloffcner 
tPärme burd^brungen ifl. 

3n feinem (ölaubensleben neigt er best^alb ba3u, Eieine Gruppen ju bils 
ben 3ur Pflege einer befonberen Sr^mmigEeit. £)ie BtaatsEirebe feinee ians 

bee erfebeint ibm bann nicht fromm genug, er toirb leiebt 3um „0tünbler" 
(wie ee in 0übbeutfd)lanb brißt)» ^>cr mit feinesgleidjen ein gewiffes ftilleö 
unb warmes, ein grüblerifdbcs ober »erfonnenes, mandjmal aber auch ein 
enges, ja bumpfes unb babei felbftgerecbtes ^laubensleben pflegt. IDas ftarE 
oftifcb (aber aud) leiebt oftbaltifcb) untermifebte 0übwefinorwegen jeigt 
biefe i6rf(^einungen ebenfo wie gewiffe proteftantifebe (öegenben 0übs 
beutfcblanbs. (3m Äatbolisismus ijl bie UTöglicbEeit jur «Entfaltung eines 
„0tünblerwefens" geringer ober faft feblenb.) 3cbenfalls Eann bas (Blau# 
bensleben bes ojlifcbm tTtenfcben „ein gebrücEtes, fd>weres, bunEles unb 
frömmelnbes (Beprdge annebmen".i E)as feelifd>e berbalten einzelner euro« 
päif(bcr 2<affen innerhalb bes prote|tantifd)cn (Blaubenslebens b^iE ^il* 
ienius, Cbriftentum unb 2^affenfeele, 1927, befebrieben. 

IDer oftifebe ttlenfd) bat nad) 2(rbos Beobad^tungen in Horwegen^ 
Eeinen Eriegerifd)cu 0inn unb ift nicht gerne 0olbat. i6r ift nach 2lrbo 
„ohne Eriegerifcbe Heigung unb «Ebrgeij, besbalb b^d er aud) wenig für 
Leibesübungen übrig".i tTlan wirb aber fagen müffen, baß bei geeigneter 
Sübrung oftifebe tTlänner fid> im PerteibigungsEampf ebenfogut bewäb* 
ren werben wie norbifebe unb binarifd>c im Eingriff. 

«Es ift nicht eigentlich richtig, ben oftifd)en titenfehen, wie bas gefcheben 
ift, Eonferüatw su nennen, Eonferr>atw im 0inne bes beutfeben Partei* 
lebens; benn $um hergebrachten Bilb bes beutfeben Bonferi>atwen geboren 
fa ein gewiffer IDrang su berrfchen unb eine gewiffe befonbere Heigung 3U 
0taatsangelegenbeiten unb 3um ^eereswefen. 2^icbtiger ift es 3U fagen: 
ber oftifebe tHenfeb wirb in febem 0taat jeweils am ebeften berjenigen 
Partei angeboren, beren (Brunbanfichten im Lauf ber 3‘Jbrc ficb «m breite* 
ften burehgefe^t bßl’m unb am gewöbnlicbften finb. «Er wirb ficb wohl 
uaterlänbifch unb auch folbatifch »erhalten, wenn biefes Perbalten bie öe* 
finnung einer gefieberten tTtebrbeit ift, „weltbürgerlich", folange biefe (Be* 
finnung eine gefieberte tUehrbeit finbet. tPabrfcheinlich werben jeweils 
bie äußerften Parteien bie wenigften oftifchen tPäbler b^^l’en. tttan Eönnte 
»ielleicht — mit ber 2lllgemeinbeit, bie folcben 2tusfübrungen immer an* 
haften wirb — fagen, ber ^eift ber 0ftraffe werbe ficb gegenwärtig am 
woblften fühlen innerhalb ber liberalen unb innerhalb ber fo3ialiftifchen 
(BebanEenwelt, bie in ben fechsiger bis neun3iger 3e^bren bes lebten 3öbr* 
bunberts entftanben ift. tlllein eine folchc «Einreibung oftifcher XPefensart 
ift besbalb nicht wohl 3uläffig unb Eann gerabe3u falfch werben, weil bie 
(Dftraffe immer bie eigentlich geleitete Kaffe ift^ im CBegenfa^ »or allem 
3ur ein3eltümlichen (independent), nad? eigenem Urteil trachtenben Horb* 
raffe. 

IDie oftifche Kaffe ift burch 0taatsmänner 3war fchtoer 311 bewegen, 
benn fie möchte beharren. 2lber bas (Beleitetwerben entfpricht fd?ließlich 

^ Kebo, Bidrag til Nordmaendenes Anthropologi, 1895. 
^ Kiplcyt „susceptible to leadership“. 
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6od> i^rcm 0inn, unb einmal bewegt, tann fie einen ftarfen C)rucf l)en?ors 
bringen. 2^ie oftif(l>en tnenf(t>en neigen jur tUaffenbilbung unb jur Ders 
mittelmägigung, ihnen entfpricht eine (öleichbrit, bie r?om Ungewöhnlichen 
nicht mehr geftört wirb. „3htc Heigung 3ur bemotratifchen (öleichhcitss 
lehre ift barin begrünbet, ba^ fie felbft in feiner XX>eife über bie mittlere 
<oöhe httt)orragen unb gegen (öröße, bie fie nicht faffen fönnen, Tlbneigung, 
wo nicht empfinben."i IDer (öebanfe ber „Gleichheit Utenfehen" 
f(hcint üor allem ben breitgefit^jtigsEurjEöpfigen Utenf(l>enarten ^Ifiene arts 
eigen 3U fein; unb ber 2|. Tlbfchnitt foll bartun, ba§ bie oftifche wie bie 
oftbaltifche Kaffe r>ielleid:)t t>on ben innerafiatif(^en tUenfehenarten 2lfien0 

abgeleitet werben tann. 3ebenfall3 ift beiben Kaffen eigen bie Heigung 
3um „2^effentiment", wie es Hie^fdje getenn3eichnet hßt, 3um „^^inaufs 
haffen", wie i.S.Claug »erbeutfd^t hßt. ©eroftifd>enKaffe ift minbeftens 
bie Heigung eigen, bas Ungewöhnliche ab3uweifen 3ugun|ten bes ©urch» 
fchnittlichen ober hoch einer gewiffen gewöhnlicheren ©ieberteit. ©ie vett 
hältnismägig geringe ^ahl iJorwiegenb oftifcher unb oftbaltifcher Utens 
fchen unter ben bebeutenben Utenfehen iSuropa» mag auch herporgehen 
au0 einer Unterfuchung, bie n!>oob0, Journal of Heredity, Sb. |2, 
I92J, 0. 3j$, angeftellt h«t über bie Hafenformen ber großen Utänner: 
„Hur fehr feiten finben wir einen großen Utann mit einer auogefprochen 
fleinen ober tur3en Hafe." — 

Eigentümlich ift manchem oftifchen Utenfehen eine gewiffe (öehäffigs 
feit, oft gerabe3u ein fich burch nörgeln luftmachenber gehäffiger Heib, ber 
meiften0 wohl im Unbewußten bleibt, gegenüber Utenfehen anberer Kaffen, 
©ie Utenfehen anberer Kaffen fd)einen ben oftifchen Utenfehen in feinem 
^arxQ 3u befchauliebem, ruhigserwerbfamem ^eben 3u ftören. Eine oftifche 
Heigung 3ur (öehäffigfeit 3eigt fich anfeheinenb in ber immer wieber aufs 
fallenben Utürrifchfeit (moroseness) im Umgang mit anber0raffigen 
Utenfehen (weniger im Umgang mit feine0gleichen), fie 3eigt fich iu i>cm 
auffälligen Utißtraucn (suspicipn), in ber Dcrfchlagenhcif (cunning), bie 
man an ber (Dftraffe beobachtet h<tt. Utit einem f^d>toäbifchen 2tu0brucf 
würbe man ben oftifchen Utenfehen im ©erfehr mit Tlnberogearteten leicht 
al0 „uerbrueft" be3eichnen, b. h. unoffen, wiberborftig, hinterhältig, mufs 
fig. tX)a0 beim geiftig höhtrftchenben oftifchen Utenfehen 3ur Sefchaus 
lichfeit, i'a 3ur „0onnigfeit" werben fann, wirb beim geifUoferen oftifchen 
Utenfehen 3u ftumpfem Seharren. ©iefer ^ug 3um Beharren, ber noch 
in ber oftifchen Sefchaulichteit 3U fpüren ift, bewirtt eine Tlbneigung gegen 
Srembe0, neue0 unb Ungewöhnliche0, jene Heigung 3ur ungeftörten 
„(Öleichheit aller Utenfehen", welche 2lmmon al0 be3eichnenb oftifch ers 
fchienen ift. 

Tiber auch $ur ErEämpfung biefer „Gleichheit aller Utenfehen" bebarf 
bie ©ftraffe ber Rührer, bie bann feboch meiften0 ober immer einer anberen 
Kaffe angehören. Utan wirb bie fran3Öfifche Keuolution al0 eine oftifch* 
weftifd>e Utaffenerfcheinung faffen müffen; aber unter ben Rührern waren 
eine Tln3ahl r>orwiegenb norbifcher UTänner. Utan muß ben Solfchewi0mu0 

^ Tlmmon, ©ic natürliche Tluslcfc beim UTcnfchen, 1893. 
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al8 eine oftbaItifc^)softifc^4nnerafiatif(l)e ^etpegung auffaffen; aber unter 
ben Süb«tn überzogen bi0l)cr 3u5en oorwiegenb Dorberafiatifeber 2^affe. 
Bei allen als oftraffif(b> ertannten Betxjegungen tx)irb man nad? anberss 
blütigen Sübrern fueben müffen. 3a, es febeint fogar, al9 ftellten i?ort»ic* 
genb oftifebe Btaatsmänner nicht bie für eine Staatskitung sxoecfmägigfte 
2tu0lefe au0 ihrer ^affe bar, fonbern eher eine Steigerung ber ^üge, bie 
Beller für jene ©elbroyler Eennjeiebnenb fanb, bie oben genannt toiirben. 

Eier oftifebe tUenfeb ift im allgemeinen frieblicb, will „feine Bube" b^ben 
unb permeibet ben 5wift, aud? weil Swift bem (öelberwerb fd?abet. €t 
wirb niemal0 fo b<^>^tnädig unb grunbfä^licb wie norbifebe fltenfd^en; er 
fuebt weniger bie Unterf(beibungen ak bie (öleid^bciten: er ift permittle* 
rifcb unb perföbnlicber ak ber norbifebe fttenfeb- €iiefen fiebt er ak einen 
unbebaglicben Htenfcben an, ak einen „X)erbobrten" ober einen „SDraufs 
ganger" ober einen abjulebnenben „3öealiften". IDem norbifeben fUenfeben 
gegenüber Eommt fid) ber oftifebe fitenfeb oft ak ber eigentlid^e „PraE* 
tifd:)e" por. i6r bc^nbelt sweeEentfprecbenb, bebaebt unb Porfiebtig febon in 
einem 2llter, wo ber norbifebe tltenfcb noch Piele 3w0enbtorbeiten begebt 
unb mit feinem ^eiebtfinn unb feiner iäffigEeit noeb täglieb ©ebe^ben nimmt. 

©a0 cLriebleben be0 oftifeben tttenfeben ift zugleich febndegfamer unb 
Säber unb wobl auch bemmung0lofer ak ba0 be0 norbifeben, febwung* 
lofer ak ba0 be0 binarifeben, bumpfer ak ba0 be0 weftifeben. 3m (0es 
feblecbtlidjen wirEt bao XX>ort „^iebe" beim weftifeben Utenfeben leiben* 
febaftlieb, beim norbifeben fltenfeben oft febnfüebtig tief unb oft umfaffenb 
wie ber Bu0brud einer ÜDeltanfebauung, beim oftifeben fHeiifd^en wirEt e0 
niebt feiten troden ober aueb gelegentlieb (für ba0 ißmpfinben ber anberen 
Baffen) allsu weieb anfebmiegfam. sSben, in benen fHann unb 5rau oftifeb 
finb, gebeiben bureb ba0 S«f<^wmenbalten gleieber (öemütlid^Eeit unb Ö5e* 
fcbäftigEeit, erleiben feiten Störungen unb meift nur in ber Sorm gegen* 
feitiger Befebimpfungen. )6ben, in benen nur bie oftifeb ift, finb für 
ben anber0raffigen JITann oft eine dual, ber titann wirb immer febwei* 
genber unb entfagenber ober gleichgültig. 'sSben, in benen nur ber ttlann 
oftifeb ift, maeben bie anber0raffige fekft gewöbnlid>er ober geben 
ihrem tPefen etwa0 3ngrimmig*X)erftörte0 ober machen fie bei febwäd;e* 
rer Veranlagung jur iDulberin. 

2lk bie feelifeben S^rJ^en ber dflraffe wirb man peiel (piolett) unb braun 
nennen Eönnen. 

2lueb ak Binb ifl ber oftifebe fHenfeb nie fo Einblid? wie ber norbifd>e, 
nie fo bßrnilo0 allen Sweden fern. Buch bleibt er nie fo lange jugenblicb 
wie ber norbifebe tHenfeb. febon wirEt er erfahren unb seigt eine ge* 
wiffe tnenfebenEenntnk, früher Eennt er beftimmte Swede feine0 <3anbeln0. 
s£r ift febon ak ©ebüler fleißiger, beobaebtet ba0 XVefen be0 ^ebrer0 beffer 
unb riebtet fieb banaeb-^ 3<^> höbe bei oftifeben St^<^iten beobaebtet, wie fie 
allerbanb Hebenerwerb bureb biefe unb jene ^efeböfte unb 2lrbcitcn finben 
unb fo bem Verbienjl ibre0 fnanne0 ^iemlieb bebeutcnbe Summen sulegen. 
IDie Srauen ber anberen europäifeben Baffen permögen ba0 niebt in biefem 

^ Vgl. btc ©. 20ö genannte Bcbeit pon Botb* 
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maße; itjncn fe^lt 6er be3eicf>nen6 oftifc^e 5ug, tlag für ZaQ im gleichen 
begrensten IQOerteln fortsuleben. 

3m gansen erfc^eint alfo bas tPefensbilb 6er ©ftraffe nact) 6en etwa 
in IDeutfcblanb un6 mitteleuropa fefiftellbaren Tinfebauungen nicht eben 
günftig ober ansiebenb, obfebon hoch gerabe bas inbuftrialifierte unb ftäbte* 
reiche mitteleuropa ohne bie mitwirtung bee auch im maffenleben ge« 
beihenben oftifchen menfehen gar nicht bentbar wäre, ^och barf ja nicht 
überfehen werben, baß bie X)ergIeich0werte, bie 3ur ^3etrachtung bee ofli* 
fchen tÜefene innerhalb ber lOölter üSuropae bienen, meiftens ber weftifchen 
unb uor allem ber norbifchen Begriffs* unb «gmpfinbungswelt entnom* 
men finb. (gäbe es fo etwas wie eine felbftänbige oftifche (Sefittung — baß 
es bas nicht gibt, ifl an fich fchon wieber Dielfagenb —, fo würben inner* 
halb ihrer (ören3en bie feelifchen £igenfchaften wohl gan3 anbers erfcheinen. 
IDann wäre bie (öefchäftigteit, ber Sleiß, bie ©parfamEeit eine befonbere 
£hre; bas 5tl?Irri bes geiftigen unb leiblidjen ÜOagemuts hirßr Bebai^t* 
famfeit unb Befcheibenheit, bas Srl>lrn bes ^eichtfinns X)erftänbigEeit; bie 
Befchaulichteit unb Dor allem eine gewiffe geruhige Bieberteit wären be* 
fonbers hohe ÜOerte.^ 

Hach ben Tlufftellungen ber Berbrechenstunbe (Äriminologie) möchte man 
annehmen, baß in ben beutfehen (öebieten porwiegenb oftifcher 2^affe hüu* 
figer feien Betrug ()), Hötigung, Bebrohung unb Blutfehanbe. IDoc^i finb 
fol(t)e Be3iehungen nicht beutlich, unb ich Permute, baß ber oflifche menfeh 
im allgemeinen nicht 3U (35efe^esübertretungen neigt. 2luf bie feelifche 
i6igenart ber 0ß:raffe mag auch eine Beobachtung hinweifen, bie ich in 
porwiegenb oftifch befiebelten 0täbtcn h^nfig gemacht h<rbe, nämlich bie, 
baß bie menfehen biefer 0täbte im 0traßenperEehr, im 2lusweichen unb 
Beifeitetreten, befonbers fchwerfällig (ober auch unhöflich?) finb. S5ie ge* 
ringere leibliche 2<einlichteit ber oftifchen 2^affe ift erwähnt worben (0.229). 
2luch auf bie geringere Keinlichteit im f^auswefen h<^t 2lrbo (pgl. 0. 229) 
hingewiefen. 

^ 'Haffcnbtlb bcc oßtfchcn Seele wirb eben jumeiß, fo auch int »oc* 
liegenben Buch^ t)on einem ^intergeunb allgemein abenblänbifchcc ■—• unb, 
b. h‘ tnepr ober minbec noebifeh bucchwirftec — 2tnf(hauungen abgehoben. 
iCs f4>eint aber, als ob auch bie ^arßellung oßifchen — er fagt „turanifchen'' 
Wefens, welche cTlauß, Bon Seele unb OlntliQ ber Waffen unb BölFer, 
1928, mit ben ITTitteln ber phänomenologifchen Pfpchologie gewonnen hat 
unb welche »on bem erwähnten abenblänbifchen ^intergrunbe abfieht, nicht 
günßiger ober an3iehcnber wirFte. Solange bie erwähnten abenblänbifchen 
^nfehauungen noch nicht gan3 gefchwunben finb, wirb gleichfam niemanb 
oßifch fein wollen. 



17* 2)ie feelifc^en ^Sigenfc^aften 6er oftbaltifc^en 
(l)dho\tif<i)cn) Äaffe 

zT^ic fcelifct^cn s^igcnfcl^aftcn oflbaltifc^er ober porwicgcnb oftbaltifdjcr 
iw^mcnfdjcn böt ^uftap 2^eQiu0 gcscicbnet bei feiner @d)iI6erung öer 
^Laxpaflen/ eines finnifcbcn Stammes »orwiegenb oflbaltifcber Kaffe mit 
norbifcbcm i^infcblag. Kus feiner Scljilberung entnehme icb »ieles, mug 
je6o(b pon ibm in einigen IDingen auch entfcbieben abt»eid>cn. — £inc 
Scbilberung 6es feelifcbcn tX>efens 6er oftbaltif^cben Kaffe gibt Horben* 
ftreng in feinem ^öucbe „Europas människoraser och folkslag“ 

(3. Kufl. 1926), bocb fcbcint er mir, 6a er im grogen ganzen 6ie Sinnen 
fcbilbert, eher eine offbaltifcbmorbifcbc f^Ttifcbimg getennjeicbnet $u haben 
als 6ie oftbaltifcbc Kaffe felbft. Km ebeflen lagt ficb hie oftbaltifcbe Kaf* 
fenfeele anfcbcinenb im feelifcbcn XX>efen grogruffifcber Beuölterungen er* 
fennen. S<^t0fti6e @(^il6erung ^orfifs (in beffen ^ebenserinnerungcn 
„^cim Uniuerfitäten") uom feelifcben Perbalten ruffifcber Bauern lägt 
5üge 6er oftbaltifcben Kaffenfeele ernennen: 

„Sie waren im (örunbe gutmütige <Eiere. 3e6en uon ihnen tonnte man 
leicht 3U einem tinblichen Aachen bringen, feber uon ihnen tonnte mit tinb* 
lieber ^eichtgläubigteit igr^ählungen anhören uon ber Suche nach Pernunft 
ober (3lüd ober uon ^elbentaten. Klles, was ILräume weette uon mögs 
liebteiten eines leichten Gebens nach eigenem (Butbünten, war biefen mert* 
würbigen Seelen teuer. Kber wenn fie fieb in einer grauen Schar fam* 
melten bei ^nfammentünften in ber Stabt ober in <^afentneipen, uer* 
sagen fie alle ihre guten i6igenf(baften unb tleibeten fich wie Priefter in 
iTleggewänber uon ^üge unb <5enchelei. Sie fingen an, eine hünbif(be Un* 
terwürfigteit gegenüber ben Starten ^u seigen, unb ba war es wiberlicb, 
fie 3U betrachten. 0ber auch fie würben plö^licb ron wölfifeber P^ut er* 
griffen, fie fträubten bas Seil, geigten bie 5ähne unb heulten wilb, 3ur 
Schlägerei bereit. 3n folchen Kugenblirfen waren fie unheimli(b 3u fehen, 
ba tonnten fie bie gleiche Kirche nieberreigen, wohin fie noch am Kbenb 
uorher milb unb bemütig wie Hämmer in bie ^ürbe gegangen waren." 

IDer oftbaltifcbe Utenfeb erfebeint bem S^emben gegenüber junäcbft 
febweigfam, ernfl, ja febwermütig unb grüblerifcb, babei febwer beweglich 
unb begeifferungsunfähig. „s£r ift fehr febcu, feine (öefühle ju feigen, fo* 
weit biefe nicht (0erei$theit unb <5ag finb."^ s£r erfebeint als ein 
^enfeb, ber mit wenig jufrieben ift. Bei vertrauterem Umgang wirb 

^ <5. Kcqius, Finska Kranier, 1878. SDas gnntfehe Polt umfagt mehrere 
©tamme j bte ttaivagen im mittleren cfinnlanb, bie Kareler im öglichen, bie 
CUuarten in VTorbogerbotten, bie ©arvolaren norblich ber ctamagen. ^ie Ca« 
wagen jeigen wohl bas gärtge Porwiegen ber ogbaltifcben Kage, währenb 
®15,^^^^anr*en im Kügengebiet einen garten norbifepen iCinfcplag 3eigen (vgl. 
„Aagentunbe iBuropas"). 

^ Ptorbenftreng, Finnarna som ras, folk och kulturbaerare, 1923. 
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man aber auf eine r>iel perxüicfeltere feelifcbe t^eranlagung ftogen. iDenn 
ber fcbxx)eigfame oftbaltifd?e tHenfc^) Eann in vertrauterem X)ertel)r fel?r ge* 
fpräd)ig xverben. „^öft fic^ feine Bunge, fo tvirö er übermäßig wortreich." i 
IDie Bufriebenpeit, bie fiep mit einer bürftigen ^ebenepaltung 3U begnügen 
febeint, ertveift fi^ niept feiten ale eine verpüllenbe C)e(fe über grenjenlofer 
Unsufriebenpeit. IDie unbefriebigten (Öefüple fcpxveifen unfbet umper. IDie 
äußerlicp tvaprnepmbare ©cprverfälUgEeit entfpringt viel mepr bent UTan* 
gel an iSntfcplußfäpigteit ale ettva einer genügfamen sgmpfinbungetvelt. 
(Serabe bae (ßefüplsleben bes oftbaltifcpen ITlenfcpen ift fepr betveglicp, bie 
t)orfteIlungen gleiten immer vom vorliegenben ^egenftanb unb von ber 
vorliegenben Befepäftigung ab unb feptveifen umper. „(öern überläßt er 
fiep feiner jeinbilbungetraft unb aeptet niept auf bie umliegenbe U>irEIiep* 
teit."i IDer of^baltifcpe Iltenfep tvirb leiept 3um ppantaften. Eann fiep 
in allerlei tveitfepxveifige <oi>^ngefpinfte pineinleben unb tann bann Per* 
trauteren gegenüber xvortreiep unb begeiftert, ja gerabe3u fiebernb begeiflert 
tverben, ein nie gan3 tlar fepenber, oft verftiegener, ja verbiffener piäne* 
maeper, 3uglei(p bereit, fiep für wirre piäne mit ^iferwut (Sanatiemue) 
ein3ufe^en. £ine faepliep unb anfängliep 3u beftimmtem Bwfd gefüprtc 
Unterrebung oftbaltifeper tTtenfepen tann fepr fepnell in fepweifenbe Biel* 
lofigteit übergepen, wobei bann piäne aller Tlrt bis in fepeinbar greifbare 
£in3elpeiten ausgefponnen werben. IDann verrät fiep eine faft maßlos er* 
giebige, jeboep wirre ^inbilbungsfraft, welepe nie feparfbegren3te iöilber 
fepafft. 

©er oftbaltifepe tHenfep empfinbet ben norbifepen als falten, troefenen, 
gefüpllofen T^eepner, weil bie norbifepe i^inbilbungsfraft geftaltungsfäpig 
unb gren3bewußt ift, von ber tDirfliepteit mit tüpnem (öebantenflug 
wieber 3ur tDirfliepfeit lenft.^ ©er norbifepen geftaltenben (ntepr arepitefto* 
nifepen) i^inbilbungstraft ftept bie oftbaltifepe fepweifenbe (mepr mufita* 
lifepe) gegenüber. X)or allem aber: ber norbifepen ißinbilbungsfraft bient 
le^tliep eine ausgefproepene i6ntfeplußfäpigfeit, wäprenb i^ntfepluß* 
unfäpigfeit eines ber erften 2Unn3eiepen oftbaltifeper T^affe ift. ^efbal* 
tungs* unb Jgntfeplußunfäpigfeit ber oftbaltifepen Seele 3eigen fiep auep 
auf fittliepem (öebiet in ber be3eicpnenb oftbaltifepen Heigung, ben X>er* 
breeper als einen „unglüefliepen tttenfepen" 3u betraepten. tHit biefer Hei* 
gung pängt aber auep ein beforgtes Eintreten für gefepeiterte ober fepwaepe, 
auep wirtfepaftliep fepwaepe lltenfepen 3ufammen. 

©ie oftbaltifepe T^affe mag aber ein noep fo fepweifenbes (öefüplsleben 
paben, mag immer von einer mepr ober minber empfunbenen Un3ufrieben* 
peit beperrfept fein unb allerpanb (öebanten mit ver3eprenbem €ifer ver* 
folgen unb anberen aufbrängen, äußerliep 3eigt fie fiep boep ber X)eränbe* 

^ Vlocbcnftrcng, Finnarna som ras, folk olch kulturbaerare, 1923« 
® ttcnj (Sautr»d'if<per»llen3, 3b. I, 1927, S. 552) pat cieptig gefepen, 

njcnn er »icics »on bem, was fiep felbß „©cutfcpcc 3bcalt6mu6" nennt, als 
Pejeiepnenb unnotbtfcp auffaßt. i£tn oßbaltifcpcc ißtnfcplag innccpalP bcs 
beutfepen Spcacpgcbicts mitb bet feinet Htepeung immer mepr wortreiepe, ver* 
ßiegene, mirre Plane auf allen (Bebieten bewirken unb fiep als „©eutfeper 
3bealismus" einer t>on ipm als „'Kationalismus" ausgegebenen norbifepen 
(BebanFenmelt entgegenßellen. 
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rung ab^olb un6 ot)nc Äraft 3um i6ntfcbluß Tx>c6cr für bas, txjas it^r fcibfl 
gut, noch für 6a9, vom ibr fcibfl böfc erfebeint. 

@cböpfcrif(bc Begabung scigt fi(^> beim oflbaItif(^en tTlenfeben am epe* 
ften auf bem (öebiet ber Hontunfl unb ber ngrsäblung. IDer leicht erregten 
£inbilbungötraft entfpri(^>t beim oftbaltifdjen tHenfd^en eine gute JKens 
febentenntniö unb (0abe ber bltenfcbenfcbilberung, wobei bie Btimmung 
iei(l)t ins Düftere gerät — man bente an ruffif(^)e Komane — unb wobei 
fi4> ein befonberer 0inn für bas s£rniebrigenb*^äcberli(be seigt wie für 
bao X)erfcbrobene unb Sra^enbafte ((öroteaEe). Bei aller fc^einbaren XX>irt* 
liebteitetreue unb oft gerabeju peinlicb einbring lieben tUenfcbenfcbilberung 
haftet ber ^rsäblungstunft oftbaltifcber iltenfeben immer etwas VPirree, 
0dbweifenbe0, Kbenteuerlicbes, Unwirtli(be9 an, ferner bie of^baltifcbe Hei« 
gung 3um X)erweilen in r)erbiffen*ratlofen 0timmungen. IDie finnifebe 
Boltsfage bewahrt fol(be Büge »ielleicbt am beutlicbften.i IDas „Überfinn« 
liebe" Pom 0piriti9muö bis 3ur „Bauberei" lodt ben oftbaltifcben then® 
f(ben an, wohl aueb besbalb, weil alle porbanbene !ODirtli(bteit eine ihm 
eigentümliche feelifebe Unsufriebenbeit nie ftillen tann. iDer oftbaltifebe 
iltenfeb fuebt immer naeb irgenbeiner „*6rlöfung". IDarum werben aller* 
banb 0etten innerhalb oftbaltifcber Bepölferungen befonbers gut gebeiben, 
jumal ber ojlbaltifcbe tttenfeb fieb bureb eine "^Irt weitfebweifiger ^iebe, bie 
3ur "ZlufbringlicbEeit neigt, 3u ^itmenfeben binge^ogen fühlt. 5Die oft* 
baltifcbe Kaffe ftellt wie bie oftifebe (Bemeinfcbaftemenfcben (ifl „tolletti* 
piflifcb"), nur bat (öemeinfebaft für ben oftbaltifcben J^enfeben eine febwär* 
merifebe Bebeutung unb tann gerabesu 3um 3nbalt einer „tnyfti!" werben. 

Bum trtitmenfeben siebt ben oftbaltifcben iTtenfcben aber auch ein Bebürf* 
nie, fid) feelifd> mit anberen auaeinanbersufe^en, bae ficb leicht fo weit 
fteigert, baß er ficb in bas 0eelenleben anberer einsubrängen perfuebt, ficb 
aber auch felbft feelifcb gerne ganj naeJt seigt. Utan Eönnte ben oftbaltifcben 
tHenfcben einen „geborenen Pfycbologen" nennen, wenn feine SäbigEeit ber 
tUenfcbenfcbilberung mehr Elar al9 einbringlicb wäre. ETlit bem Bebürfnis 
nach Erörterung feelifeber Erfebeinungen unb ber Begabung ju einbring* 
lieber tTlenfcbenfcbilberung b^ngt auch bie befonbers bureb Bewegungen fo 
einbringlicbe fcbaufpielerifcbe Begabung pieler oftbaltifcber tttenfeben su* 
fammen. IDie ionEunft ber oftbaltifcben Kaffe neigt oftbaltifcbem IQOefen 
entfpreebenb su perfebwimmenben, siebenben XX>eifen, weniger 3um Elaren 
Kufbau eines bewußt geglieberten XX>erEes. 

3m X)erEebr mit feinem Häcbften ift ber oftbaltifd)e tHenfcb hilfreich unb 
gaftfrei, fo auch gegen Sernerftebenbe, wenn biefe bureb angemeffenes Kuf* 
treten fein Utißtrauen überwinben. ©er oftbaltifebe Jitenfeb neigt baju, ficb 
treu unb ergeben ober auch unterwürfig an ihm beEannte Utenfeben ansu* 
fcbließen. Einseltümlicbes XX)efen ift ihm fremb, er pflegt ben Bufammen* 
halt mit feinesgleicben unb übernimmt leicht unb ohne su prüfen bie (0e* 
banEen ber Kllgemeinbeit. ©a er jubem im Ertragen einengenber Gebens* 
perbältniffe febr gebulbig ift, ift er im allgemeinen ein ruhiger, folgfamer, 
l’a unterwürfiger Untertan, unb ba ber oftbaltifebe Utenfeb im allgemeinen 

^ iCtn tCinfcblag bcc oßbaltifcbcn Kaffenfcclc jeigt ficb in bet „Gösta Ber- 
lings Saga“ »on ©clma ttagcclöf. 
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fc^r vatcrlänöifct) bcntt, vermag eine flaatlict>c Sütjrung oflbaltifd^e tlTcns 
fc^)en unb (öemcintoefen su äu§cr|ler i^ingabc für it?rc oicic ju gewinnen. 

0taatIict>en tHäd^ten wie überl^ßupt überlegenen äußeren sSinwirfungen 
gegenüber »erborrt 6er oftbßUif(i>e ^Henfd) gebulbig, weil für ibn „alles 
in (öottes <^an6" jlebt. £v nimmt alles als „üorfebung", ift „S^^talijl". 
IDaber Eönnen oflbaltifd^e Utenfcben eine große 2lus6auer entfalten un6 
nicht nur im Ertragen, fonbern auch in ber täglichen Tlrbeit. 3ft ber 
baltifcbc Utenfd) aud) nicht 3U jielbewußtem, xjorbebachtem unb entfchloffes 
nem <oanbeln befähigt, fo Eann er fid? bod) bis 3ur <o<^IöftarrigEeit in feine 
Tlrbeit perbeißen, wie er auch in (ölaubensbingen unb in ber PolitiE bei 
aller ©chidfalsergebenhcit 311 ^iferwut (Sanatismus) unb perbiffener Um 
bulbfamEeit neigt, man fpric^t in Bchweben Pom „finnifd>en i^igenfinn" 
(finsk envishet). 

Selten brüdt fich ein oftbaltifcher menfeh S^^^niben gegenüber beflimmt 
behauptenb aus, immer 3urüdhaltenb unb porfichtig. ^aher wirEt er oft 
heimtücfifch, fölfd>, 1« fßlfdje, heimtüdifche menfehen f(^einen unter ber oft» 
baltifchen 2<affe nicht feiten 3U fein, ^ebenfalls ifl fein mißtrauen leidet er* 
regt unb fteigert fich fd>ncll bis 3u gehäffigen piänen. i6r neigt 3u Heib 
unb Kad)fu(ht unb 3eigt fid) als Kad>füchtiger bann wirElid) htimtücEifch, 
wie er weit porausberechnenb unb hinterhältig bie geeignete (Gelegenheit 
3ur 2<ache ausbenEt. Seine ^luffaffung bes öefd)lechtslebens neigt 3ur 
Koheit. öehäffige 2^oheit liegt ihm überhaupt fehr nahe. £)er 0ßen bes 
beutfd)en Sprad>gcbiets, wo bie oftbaltif^e 2^affe ftärEer beigemifd)t ifl, 
3eigt eine hohe Beflrafungs3iffer für 2^oheitsperbred)en (gefährliche IKön 
perpcrle^ung), überhaupt finb biefe (Gebiete „Eriminell flarE belaftet",^ unb 
einfadjer unb fchwerer ÜDiebfEahl ift perhältnismäßig häufig. iSigentumss 
pergehen fd>einen überall ba häufiger 3U fein, wo bie oftbaltifche Kaffe 
ftärEer beigemifcht ift. 

Sei Setrad>tung bes oftbaltifchen XX>efens fällt auf, wie leicht unb 
unpermittelt bie (Gefühle in ihr (Gegenteil umfilagen Eönnen, wie leicht 
überhaupt fich ein Stimmungswechfel Poll3ieht. IDer o^baltifche menfeh 
Eann fd)nell pon ungebänbigter IQOut 3U perföhnlid)er Sanftmut, fa (Ge« 
fühlfeligEeit (Sentimentalität) übergehen, Pon halsftarrigem iroQ 311 Keue 
unb 3u SelbftanElagen, Pon KatlofigEeit 3U Überhebung, Pon alles über« 
fehenber iäffigEeit 311 unbulbfamer Perbiffenheit. ^benfo eigenartig berührt 
aud; bas gleichfam unpermittelte Hebeneinanber Pon <^ingabe an ben Häd;* 
ften bis 3U UnterwürfigEeit unb gren3enlofer PerföhnlichEeit einerfeits unb 
neibifd)er Selbßfud)t unb eigennü^iger Perfd)lagenheit anbrerfeits bei ein 
unb bemfelben menfdjen, unb be3eid>nenb fc^eint auch ^>ie Pcrfd>wenbungss 
fud)t 3u fein, bie ben porher befd)eiben lebenben oftbaltifchen menfehen er« 
faßt, fobalb er 3U Keichtum geEommen ift. Überhaupt bewegt fid; bie oft« 
baltifche Seele gerne an äußerften (Gren3en unb 3eigt eine Heigung 3u Un« 
maß. IDas bumpfe ©ahinleben in SchicEfalsergebenheit wirb bei oftbalti« 
fchen menfehen plö^lid? burchbrochen Pon ^eibenfd>aftsausbrü(hen. Sür oft« 
baltifche IDenEer fcheint be3ci(hnenb 3u fein, baß fie entweber leicht einem 

^ 21 fehaffenbutg, SDas Pccbccchcn unb feine SeFämpfung. 1923. 
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ftarren ober $crfe^cnbcn Hlügcln bce Derftanbes verfallen^ (bem „2\atios 
naliemuö" oftcuropäifc^cr P^Uofop^ic) ober ebenfo Icicbt in einem geftalt* 
lofen grübeln untergeben (ber ofteuropäifeben „tHyftit")- 

Hei(btiim 311 erhalten febeint bem oftbaltifcben titenfeben feiten 3U ge* 
lingen. i6r neigt basu, toocbenlang in einer bumpfen Hrbeitfamfeit binjus 
leben unb bann bas erworbene (Selb in allerbanb ^uftbarteit binöU83Us 
werfen, wobei er ficb oft raufebartig einer wirren "^lusgelaffenbeit bingil’t» 
bie bei (Gelegenheit in blinbe ^erftörungewut umftblagen Eann. IDie törs 
perli(be Heinlicbteit ift bei oftbaltifcben tHenfcben im allgemeinen gering, 
ber ^uftanb ber ÜOobnungen »errät ebenfalls einen fHangel an Heinlicb* 
teitsfinn unb bei reichen oftbaltifcben tlienfcben ba^u eine Heigung 3U 
Pruntfuebt. 

IDer t>erftanbe0begabung na(b wirb man bie oftbaltifcbe Haffe eher über 
bie oftifebe, fi(ber über bie weftifebe 2<affe flellen. 3ft ber oftbaltifcbe Utenfeb 
auch langfamer im 23egreifen, fo begreift er boeb ficber, fein Derftanb ift 
minber febarf, aber febmiegfam unb finbig. £)ag bie oftbaltifcbe Begabung 
bie norbifebe nicht erreicht ober aber, bag bem oftbaltifcben X)erftanb wenig 
i6ntfcblu§fäbigteit 31» (Gebote ftebt, 3eigt ficb barin, bag in Huglanb unb 
Sinnlanb wie in all ben Gebieten, wo bie oftbaltifcbe Haffe beigemifebt 
ift, bie fübrenbe Schiebt »orwiegenb norbifcb ift. Bilber finnifeber 
fübrer, Staatsmänner, (Gelehrter unb Hünftler 3eigen bies immer wieber.^ 

tttan fiebt, bie oftbaltifcbe Haffe 3eigt ein OOefensbilb, bas uns am 
meiften an fTtenfcben ber ruffifeben Homane erinnert. IDas ift aiub fein Ge¬ 
fall, beim ber ruffifebe Homan entfpringt fa einem t)olt mit ftartem oft« 
baltifcbcm sginfcblag, unb tttänner wie IDoftoi'ewfEi) 3eigen ja biefen iSin* 
fcblag beutlicb in leiblicben unb feelifeben Bügen. Bern norbif^en thenfeben 
unb ebenfo bem binarifeben unb fälifcbcn erfebeint oftbaltifcbcs tPefen als 
tneebtifeb. So febrieb ber finnlänbifcbc Siebter H. H. (Lauaftftferna in 
einem (Gebicbt „Finnbacka Finne“ (|$96), ben S^’wen anrebenb unb in 
ihm unbewugt bas oftbaltifcbe tPefen ertennenb, 3ur Henn3eicbnung feines 
anberen (norbifeben) XPefens: „3cb bßbe nicht buefmäufern unb lügen ge* 
lernt; ni^t gelernt, mich 3U begnügen, nicht gelernt, mich 3u beugen."^ 

1 \)gl. bierju btc (Bcftalt 3a)an Hacatnafoffs in S^oftojciufttjs Hotnan 
„£)ic Brüöcr Hacamafoff", bcc fo »tcl über bic ojtbaltifcbc ©cclc ausfagt. 

® i£inc bcfonbecc Begabung 3um ißclccncn fccmbcc Sprachen, welche bem 
oflbaltifchen ITXenfchen bisweilen jugefchrieben wirb, möchte ich nichtannehmen. 
3:)oitojewftij5 cCochter erjählt in ihrer Cebensbefchreibung S^ojtojewffijs, es fei 
nicht richtig, bag ber Huffe befonbers leicht frembe Sprachen lerne. ?Das höbe 
nur für bie ©berfchicht gegolten. Vtun pötte aber biefe 0berfchicht burchfehnitt- 
lich weniger oflbaltifches Blut als bie übrigen 'Ooltsfehichten. 

® tOährenb ber iDructlegung bes Buches erfcheint ber 2luffaQ „0ftbalten« 
tum" t>on »Ch* ^offmann (^eutfchlanbs (Erneuerung, I^.3ahrg., ^eft ö, 
1930, S. 3^3 ff.), ber tX>ertt)olles 3ur !Renn3eichnung ber oflbaltifchen Haffen* 
feele beiträgt. 
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(6aUfc^en) Äaffe 

ffens^ finbct bei 6er fälifcben Kaffe nietjt 6eii gletcben IDrang in 6ieSerne 
'Vxxjie bei 6er nor6ifcben, r>ielmebr ein <^aften am un6 
an 6er ^eimat. fin6et 6en fälifeben ittenfi^en eher noch juDerläffigcr 
al« 6en nor6ifcben, ju (Grübelei geneigt, 3U „(Liefe" un6 „3nnerlicbteit". 
Hoch \X)eniger ale 6er nor6ifcbe iltenfeb neige 6er fälifebe jur iginfüblung 
in 6a0 XX)efen an6erer bHenfcben. X)erfcbIoffenbeit, fa StarrEöpfigteit tenn* 
jeiebneten ibn, er neige mehr su Baufunfi un6 bil6en6en fünften als 3u 
?Lontunft un6 ^ere6famteit. 3nnerbalb einee X)oI!e9 fei er mehr $u wueb* 
tiger ©togtraft unter Sübrung nor6ifcber J^Henfeben geeignet alö jur Süb* 
rung felbft. „Kner6inge 3eigen mehrere 6er größten Sübter 6er ©eutfeben 
einen ftarEen iSinfcblag 6er bIon6en <5ü»ifnraffe, 3. B. ^iemaref uti6 ^^in* 
6enburg. (0era6e wenn 6ie atlantif(be (fälifcbe) ©«bxToere fid; mit 6er nor* 
6ifcben Kübnbeit paart, entfteben (öeftalten uon megalitbif(bem ^(uömaß."^ 

Kern3 bat 6iefem Bil6e weitere bin3ugefügt, wouon im foIgen6cn 
einiges: ©er fälifcbe ^enf(b »erftedt fein 3iiucrc9, 6ocb rube fein ^lirf 
be6ä(btig, freun6li(b un6 ohne Heugier auf 6em Unterre6ner. Kubige 
tüarme 6e0 (öemüts gebe t>on 6er fälifcben Srau aus. S^Iif^bc Knechte eig» 
neten ficb befon6er0 gut 3um 0cbfenlebren, W03U (0e6uI6, Kraft, gut* 
mutige (öewaltfamteit gehöre. Reicht fühle ficb ber fälifcbe Utenfeb 3urü(f* 
gefegt, 6ocb neige er nicht 6a3u, ficb anöeren überlegen 3u fühlen. £ine 
bärenhafte Utifebung »on woblwoUenöer Kaubeit un6 trodener ©cbelmerei 
tenn3eicbneten 6en fälifcben fHenfcben; er fei mehr ftanöbaft als beweglich, 
mehr in 6er Ttbwebr ftarE als 3um Eingriff geneigt, mehr ge6iegen als vitU 
feitig, mehr nüchtern als Eübn, mehr freibeit9lieben6 als betrfcbfücbtig, 
mehr gewichtig als f^öpferifeb. — 

£0 b<^nbclt ficb alfo um eine auch feelifcb „febwere" Kaffe, einen auch 
feelifcb min6er beweglichen tTtenfcbenfcblag. ^iüge wie Ttngriffslufl un6 
Sübrer6rang fehlen, 5üge wie (0e6iegenbeit un6 unbe6ingte ^uuerläffig* 
feit, wuchtiges 0tan6balten un6 unerfcbütterlicb ruhiges Tlusfübren ge* 
faßter ^ntfcblüffe treten befonbers bcct’or. ©elbft „febwer", nimmt 6er 
fälifcbe ^enfeb auch bas ^eben febwer. Hie Eönnte er leiebtfinnig, über* 
mütig, tollEübn werben wie norbifebe fttenfeben. 3mmer beberrfebt ihn ein 
©rang 3U (öewiffenbaftigteit unb Kecbtfcbaffenbeit. ©abei ifb er, wenn 
ihm Unrecht getan würbe, gebulbiger als 6er norbifebe Utenfeb, mehr (0rüb* 
ler über bas menfcblicbc ^Treiben um ihn herum, — fofern er nur felbß 
einen ©ereicb Betätigung feines feflen UDillens um ficb fiebl — 
3um Ö5eftalter, „0rganifator" menfeblicber Derbältniffe wie 3um ©taats* 

^ tlenj in Kauc^ö^ifcpct^ilcnj, S6. I, 3. “Hufl., 1927. 
^ ^icc Fönntc man auch tttänncc toic tUafbington unb Björnfon nennen. 
® Kern, Stammbaum unb “Hrtbilb ber ©eutfepen unb ihrer'üercuanbten, 

JKünchen 1927. 
<). S- R. (ßüntljtr, IDtfd). KafTtnfunöt lO 



2^2 5Die fälifc^c 2!lajTe (fcclifc|>) 

männifc^en ncigcnbc nor6if4)c tttenfc^). 3ft öcm nor6ifd>cn tItcnfdKn eine 
streue eigen, welche im (örunbc sumeifl (Irene ju fid) felbft iinb um öer 
0eIbflad>tung willen ift, fo tann man beim fälifc^en tltcnfcben, fo wenig 
entgcgcntommenb, fo r>crf(^loffcn er fein mag, faft v>on einem ?Lreuebc6ürfs 
nie reben, x?on 6em Verlangen, fic^ einem X>orfa^ ober Ulenfcben gegenüber 
ale unbebingt supcrläffig $u bewähren. 2)aber fanb Ilern ben fälifeben 
tHcnfcben befonbere geeignet 3um guten X)orfi^enben, ©rbnungebeamten, 
X^ertraucnemann, 0(bu^mann unb Pförtner. 5!)at)er aud; ein gewiffer 
0d)lag bc9 XX>irtfd)aft0fübrcr0 im rbcinifd?swcftfälifd?en ^nbufXriebcsirE, 
ber felbft rubig^suuerläffig ift unb t)on bem etwae I3erubigenbc0 auegebt. 
JDae Itreuebebürfnie bee fälif(ben f^cnf(^>en mag öftere v>on minber recht* 
febaffenen mcnfd^cn auegenü^t werben, bie wiffen, „wae fie an einem 
folcben trtenfe^en b(^üen", ebne barin einen Ilnfporn 31» gleicher ^uuerläffig* 
feit 3u perfpüren. 

ITlag ber fälifd^e tUenfeb in unb Auftreten minbeftene füre 
i6rfte abweifenb, febr abwartenb, ja mi§trauifcb*t)erfcbloffen, llo^ig unb 
fXarrtöpfig erfebeinen, ober permag er auch auf höherer ^efellftbi^fteftufe, 
wo bae flüffigere norbif(^e Porbilb ber Haltung gilt, taum feine wenig 
perbinbli^e (öemeffenbeit, 2lbgefd)loffenbeit, ja raube XX>ürbe, einem etwae 
beweglidjeren (Seifte an3upaffen, fo verrät ber fälifebe tUenfeb bo(b bei 
vertrauterem Umgang halb, bag er wärmer unb gutmütiger ift ale ber 
norbifebe, 3uglei(i> rauher unb ber3licber. XPärmer ift ber fälifebe tUenfeb 
aud; in feinem ^laubeneleben; bie „warmber3ige an bie XX>elt bee 
Uberirbifeben", welche tPilbbagenr beim Hieberfadjfen finbet, beim i^ng* 
länber vermiet, mag b<Jüptföcblid> öem fälifeben i6inf(bl(rg int nieberfäcbfi* 
feben 0tamme 3U3ufd)reiben fein.^ sSrfebeint ber norbifebe Ulenfeb auch im 
(ölaubeneleben mehr t>on XX>illen burd)brungcn, fo ber fälifdte mehr von 
(Sernüt. 3ft ber norbifdte tübner, fo ber fälifebe innerlicher, ^rfe^eint ber 
norbifebe ale vorbringenb, bem Heuen unb 5remben mehr 3ugeneigt unb ba* 
mit immer wieber ale (öeftalter neuer Gebauten, vor allem in Haturwiffen* 
febaft, iteebnit unb 0taateleben, fo ber fälifebe tUenfeb etle befonbere be* 
barrenb, ja bie 3um t^igenfinn unb bie 3ur (DuerEöpfigEeit bebarrenb. 
iam fieb gegen tUenfeben unb (öebanEen fperren mit einem felfigen Cro^, 
ber lange unter febeinbarer Jjangmut verborgen bleiben tann, ehe er wuchtig 
bervorbriebt. tPäbrenb bie tübne tOOillenetraft bee norbifeben Utenfeben 
mehr im Eingriff erfebeint, fo bie tro^ige XXDillenetraft bee fälifd^en mehr 
in ber Itbwebr.^ IDer ^^^ffcbnlse in 3mmermanne „C)er 0berbof" 3eigt 
fälifd^e unb fälifcb*norbifebe oüge feelifeben Verhaltene; fälifebe ^üge 3cigt 
Uteifter Ilnton in ^^ebbele „Utaria tHagbalene". 

i^auptfäcblicb innerhalb ber fälifdten 2laffe finben fid) bie Utenfeben, bie 
in jeber ^infiebt „nidjt vergeffen tönnen". S^lifcbe Ulenfcben fteben anberen 

^ VOil&bö0cn, jDcc cngltfde Volfscbacaftcc, 1925. 
^ iCinem iCtnfdblag, ber tm Ilngclfacbfcntum geringer ift, obfepon es aus 

bem gleichen beutfepen Horbcneflen flammt, ba eben bie nach ben britifepen 
3nfeln ausgewanberten (Bermanen anfepeinenb eine norbifepere 2luslefe bar* 
flellten, bie Be^pafteren gleichen Stammes eine fälifepere “Huslefe. 

^ 5Das beFannte tX>ort bes in ber ^auptfaepe tuopl fälifcp>oflifcpen tlutper 
vor bem "Keiepstag ju tDorms fepeint mir von eept fälifcpem !RIang 311 fein. 
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gerne bei, wenn bie anberen nic^t barum bitten; fie felbff laffen fid; aber 
taum einmal bdfen. tPudjt beseidjnet wie leiblid) fo auc^ feelifcb bas Bilb 
ber fälifcben Haffe. 3t>r eignet etwas Urtümlicbes. Jitan permeint beim 
betrachten bes leiblich*feelifcben bübes ber fälifcben Haffe beinahe bie Hb* 
ffammung biefer Haffe pon einem 5Henfd)cnfd>Iag ber '^(Itffeinseit, pon 
irgenbweldjen „Hiefen ber X)or$eit" 3U empfinben.^ 

bei folchen feelifchcn oügen ber fälifcben Haffe wirb man permuten bür* 
fen, baff fie innerhalb bes beutfehen X)olte8 am eheften im bauernftanbe, 
por allem im (öroffbauernftanbe unb auch im (öutsbefi^ertum fid> wohl 
fühlt — bies Pielleicht ber <5^^uptgrunb ber Erhaltung unb Heinerhaltung 
ber fälifd^en Haffe feit bem oeitabfehnitt ihrer Btammraffe, ber Haffe 
Pon (£ro*magnon. £& \)at auch i)cn '^Infchein, als fei bie fälifche Haffe in 
ben beutf(^en ^anbfehaften, in benen fie perhältnismäffig ftärter pertreten 
ift, piel mehr auf bem ianbe anfäffig als in ber Stabt wohnhaft. 

Unter ben bilbern fchöpferifdjer Utenfehen finbet man 3icmlid> häufig 
folche, bie einen tUenfehen mit härterem fälifchem £infd;Iag barftellen. 
IDaraus muff, wie aus bem feelifchen X)erhalten fälifcher Utenfdjen, auf 
eine befUmmte bebeutung ber fälifdjen Haffe für bie X)ÖIfer, unter benen 
fie pertreten ifl, gefdjloffen werben. 

^ iff wahcfcheinlich bie Haffe, welche bie tlanbsfnechte geffellt hat, bie 
bas 3weibänbecf<btvett han&haben konnten. JJaju gehörten fehr hochgewach' 
fene, bis ju 2 m hohe UTänner, mit breitem, feffem ©tanb. 



Umtncltcinfliifle, T?cretrbungecrf4)etnungen 
©er Vnifcbltng, bte !Rreu5ungen 

"Vlci Betrachtung 6er 2^affentarte IDeutfchlanba un6 tHttteleuropaai fällt 
immer toieber auf, 6ag 6ie xjoirtlichrn «»6 fruchtbaren Gebiete, por 

allem bie fruchtbaren ißbenen, im allgemeinen — alfo abgefehen üon Tluö* 
nahmefällen — t?ortx)iegen6 norbifch ober minbeftene norbifcher als bie 
minber frud^tbaren Hac^bargebiete befiebelt finb, ba§ anbererfeits unxx)irt* 
lichere (öebirgegegenben, tUoorgegenben unb unxx>irtlid)e tDalbgegenben 
im allgemeinen Dortoiegenb oftifch befiebelt finb. ©a, wo einmal oftifche 
©ieblungen in bie £bene hinwnterreichen ober im ebenen ^anb liegen, hßt 
fich gezeigt, baß biefe oftifch befiebelten (ßebiete swgl^ch folchc (Gebiete finb, 
bie früher »on einem unburchbringlid>en IQOalb beftanben waren ober baß 
€0 fid; um ©ieblungen h<^nbelt, welche r>on 0brigEeiten angeorbnet waren. 
IDie Beobachtung führt basu, bie überwiegenb oftifch befiebelten Gebiete 
in ber Tiegel entweber ale unbegehrte, weil unwirtliche (öebiete, ober ab 
5uflud?t0gebiete 3U ertennen; barüber ber 2|. "^Ibfchnitt. 

1^0 h<d nutt gegeben — ihre ^eit liegt nid;)t weit 
3urüd, fie gehörte 3ur allgemeineren 19.3ahrhun* 
bert fo be3eichnenben Umweltlehren (lUilieutheorien) unb würbe unterftü^t 
auch burch ben (Glauben an eine Bererbung erworbener €igenfchaften —, 
bie ben Bau be0 ieibe0 unb all feiner ^Leile für abhängig hielt t’on Umwelt* 
einflüffen: ba0 tDohnen im (öebirge follte, wie befonber0 Kante (Ulün* 
chen) glaubte, runbe 0chäbel hcet’orbringen, follte auch gelegentlich eine 
Aufhellung ber <)aare, eine gewiffe Bleichung, hert>orbringcn. IDie geringe 
sSrnährung follte eine geringe Körperhöhe bebingen, ber füblidjere XPohn* 
ort eine buntlere i^aut. Keiteruölter follten Kur3fchäbel betommen, Ader* 
baut>ölter ^angfd>äbel. IDie 0chäbelform follte fchlicßlid) willtürlic^ v>er* 
änberlich fein. Auch war man auf bie ILatfachc geftoßen, baß t)or allem in 
0übbeutfdhlanb unb in Srantreich feit bem frühen Utittelalter bie Kur3* 
fchäbel immer mehr 3ugenommen h<tben, unb ertlärte bie0 bamit, baß bic 
höhere Bilbung eine0 t)olte0 tür3ere 0d)äbelformen fi^affe. IDie Sieifd>* 
unb Util(^nahrung gewiffer oftafritanifcher 0tämme hßmitifd^er 0prad^e 
habe biefe befonber0 fchlant unb hochwüchfig gemacht, bie porwiegenb 
pflan3li(hc Hahrung h<^be beftimmte Hegerftämme breit unb unterfe^t 
gemad)t.^ 

0olchen £rtlärungen liegen öfter0 wirtliche Beobachtungen 3ugrunbe, bie 
aber |ebe0mal falfd) gebeutet würben, folgerichtig hötte man bie ftärtere 
iangfchäbligteit ber höheren 0tänbe in Ulitteleuropa entweber mit Bil* 

^ "Dgl. auch (Bünthec, Kaffenfunbe iCucopas, 3* Auß. 1929* 
^ ©aniclcöici, La vie des mammiferes et des hommes fossiles, 

Butateß 1926, führt bit (binarifchc) VTafe bev Bourbonen auf bic (Bcbräuche 
ber fontglichen Küche, bic (»orbcraftatifche) „3ubcnnafc" auf ju heiße <Bc* 
richte unb ju ßart gctüürjtcs ^Icifch 3urüd! 
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6ung ober mit Sefi^ unö befferen 0peifcn erklären müffen; aber bem tr>äre 
bie anbere tHißbeutung entgegengeftanben, wdd^t Äursfc^^äbligteit ale BiU 
bungsfolge anfab. 3ft jeboeb ÄurjtöpfigEeit eine S<^Ige erworbener ^ils 
bung, fo müßten Slowenen unb Kroaten febr t?iel, Schweben unb Hors 
weger febr wenig Bilbung erworben haben. ÜDirb ÄursEöpfigEeit biircb 
2^eiten erworben, fo müßten bie langEöpfigen Bebuinen wohl febon längft 
tursEöpfig geworben fein ufw. tPürbe bie Äoft ber menf^cben bie ißrb* 
anlagen abwanbeln ober gar bcrr>orbringen, fo müßten große ?CeiIe €mo> 
pa8, bie eine ungefähr gleich^ ÄoftBufammenfe^ung haben, heute f(bon t>on 
jiemlicb einheitlich auöfehenben BcpöIEerungen bewohnt fein. sgrEIärungen 
würben t)erfucht, wie ber ober fener IttuöEel bes Äopfes, ber beim ^erg* 
fteigen befonbere angeftrengt werbe, ben Äopf aus ber ^angform in bie 
^^unbform sieben, wie (öebirgeaufenthalt auf bas i^aar bleichenb einwirs 
Een müffe ufw. £)ie S^eutungen beEämpften fi(h hin unb wieber gegen* 
feitig: ee gibt auch eine )6rElärung bafür, baß bas <^aar am ^interEopf 
bunEIer fei, welche bie (Sebirgsbejlrahlung su nimmt. Hach einer 
Einnahme foU ber Bopfinbep überhaupt Eein eigentliches KaffenmerEmal 
fein, ba eine größere Körperhöhe geringere KursEöpfigEeit ober größere 
iangEöpfigEeit bebinge. IDiefer Einnahme fleht aber fchon bie ?Latfache ber 
febr EursEöpfigen, babei hochgewadjfenen binarifchen Kaffe entgegen. 

Wit es Sprachwiffenfehafter gab unb gibt (fo <5. Uteyer unb Colli^), 
welche ^autnerfchiebungen baraue erElären wollen, baß bas betreffenbe 
OolE sur ^eit feines ^autwanbels im (öebirge gelebt habe, fo mußten auch 
für bie feelifchen i6igenfchaften ber Kaffen, ihre größere ober geringere Um* 
gänglichEeit, ihre größere ober geringere Beweglid)Eeit, bie Umwelt unb 
fchließlich fogar bie Hahrung herhalten. „Schreibt bies alles einer t^erfchie* 
benheit bes ißffens su, wenn es euch fo gefällt, wie BucEle es getan hätte; 
leitet bie erregbare Veranlagung t>on Kartoffeln ab, bie ruhige pon 0chfens 
fleifch ober finbet irgenbeinen anberen 2lusweg: ber (Segenfa^ befteht." 
So f(hrcibt Kipley bei Betrachtung ber in j^nglanb beobachteten feelifchen 
Unterfchicbe ber einseinen Kaffen. 

3n ihrer äußerften Ausprägung nähert fich bie Umweltlehre ber An* 
nähme, man Eönne aus allem alles machen. IDa iSuropäer — inbeffen nicht 
bie norbifchen, fälifchen unb oftbaltifchen — in Ägypten bisweilen braun 
wie Ägypter werben, ba Heger in Europa (erfcheinungsbilblich, nicht erb* 
bilblich) ein Eiein wenig hUler werben, fchließt biefe Art Sorfchung auf eine 
unmittelbare XVirEung bes Sonnenlichts bei ber Bilbung ber i^autfarbe 
perfchiebener Kaffen unb perfchiebener UTenfehen. Aber „bie Anfehauung, 
baß bie i^autfärbung ber einseinen Utenfehenraffen bireEt burch bie Sonnen* 
befErahlung herporgerufen fei, ifE nicht mehr haltbar".i Chinefen finb eben* 
fo gelb ober nur wenig bunEIer gelb in ben Biropen wie im Horben Afiens, 
finb ebenfo groß im (öebirge wie in ber sgbene. 0aß bei ben bunElen euro* 
päifchen Kaffen bie bunEelften (Srabe ber ^autfärbung oft unb befonbers in 
Horbeuropa nicht erreicht werben, ifE erwähnt worben (pgl. S. 56). UDie 
bei ber Hautfarbe hat fich bie i6rblichEeit bei anberen UterEmalen ergeben. 

^ ntartin, Lehrbuch 6er Anthropologie, 2. Auf!., 3ena 1928. 
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seine 2^affc wirb in i^rem i^rbbilb burc^) Umwelteinflüffc Eaum berührt. 
0ie Eann ueränbert werben nur burch eine :Jinberung in ber 2^icbtung ber 
'Jluölefe, ber Zuchtwahl. @ic tann fehUeßUeh burch völlige Dermifcbung 
mit «nberen 2Uffen ihr 2<affenbilb gleichfam r?erwifchcn laffen; auffinbbar 
wirb es immer noch fein; benn „tHifchraffen" entjlehen aue einem 2<affen* 
gemifche nur unter befonberen, fpäter ju erwähnenben X)erhältniffen. £0 
gibt, wo nicht befonbere Derhältniffe cintreten, ^wifchen swei ober mehre* 
ren iuffen nur größere ober Heinere (öruppen Don tttifchlingen, über welche 
bie X)ererbung bie Äertmale ber beiben £lternraffen — für ben erften BUcE 
fcheinbar wahlloe — serftreut. XX)ären bie Derfchiebenen 2<affenmerEmale: 
Körperhöhe, Schäbelform, XPuchaperhöltniffe, 
hohem tUaße r>ererblich, fo wäre in £uropa f(h>on längft ein Tluogleich aller 
tHerEmale ber curopäifcJjen Kaffen suftanbe gekommen; ein mittlerer 
ÜDuche, eine mittlere 0chäbelform, mittlere Sarben ufw. würben allgemein 
herrfchen; £uropa, minbeftena titittelcuropa, wäre fchon längft von einem 
3iemlid> ungcfchiebcnen, nahezu glei(^en i1^enf(^cnfchlag bewohnt. 

Htan fieht aue biefen Kuaführungen sweierlei: Umweltlehren führen not* 
wenbig 3U lX>iberfprüchen unb: ein Urteil in Kaffcfragcn ift nur bem mög* 
li(^, ber bie X)ercrbung0gefc^e Eennt. 

Umweltlehren führen notwenbig ju tPiberfprüchen. — £0 hUßt, fe 
höher bie (öebirgalage, befto Eürser feien bie Schäbel. UOie finb ba bie ven 
hältniamäßig längeren 0(l)äbcl im ^regenser UOalb, im hochgelegenen 
3fel*, Kalfer* unb (lauerntal unb im hochgelegenen oiUcHal 311 erUären, 
wie bie bca nörblichen Tlpcnnina? £0 hrißt, ein ärmlicher ^oben unb ärm* 
lid;erc ^ebenaperhältniffe bebingten eine Heiner gewadjfene SepölEerung. 
ÜOie finb ba bie porwiegenb norbif(^cn UTenfehen bea Eargen ©benwalba 
3U r>erftehcn ? tX>ie bie Ulenfehen ber armen <oauainbuftrieorte im EalEarmcn 
(Sebiet bea <oßr3e0? ICDie finb bie höhergewachfenen unb langfchäbligercn 
(öebirgabewohner Horwegena 31» erElären im ^egenfa^ 3u ben Eleineren 
unb Eur3f(^äbligeren Küftenbewohnern ? ICOie wäre ber höhere ICÜucha 
Horbbeutfchlanba mit feinem Eärglicheren Boben 311 uerftehen? tt>ie bie 
uerhältniamäßig ftärEere Kur3f(^äbligEeit bea inneren Söhmena im öegen* 
fa^ 3u ber größeren ^angfchäbligEeit ber (öebirgabewohner ber norböftli(hcn 
(0ren3be3irEe > tPenn ber 0üben bunEelt, müßten bie blonben, helläugigen 
Utenfehen unter ben Kabylen längft bunEel geworben fein. XX)enn Bil* 
bungamehrung ben 0d)äbel runbet, müßten £nglanb unb wohl auch 0pa* 
nien Eur3fchäblig geworben fein. 

IDiefe ^eifpiele finb nun faft nur europäifchen Derhältniffen entnommen. 
(Öan3 wiberfinnig werben bie Behauptungen ber Umweltlehren, wenn man 
fie mit ben Kaffenperhältniffen aller £rbgebiete pergleicht, wo hoher unb 
nieberer XPucha, Eur3e unb lange 0(häbel, heHrte unb bunElere Sarben, 3U* 
fammen mit ben perfchiebenften Umwelten PorEommen, 3ufammen mit (ße* 
birgalage hier, bort mit £benenfieblung, hirt mit guten iebenabebingungen, 
bort mit ärmlichen, hir*^ rnit mehr, bort mit weniger „Bilbung". 

£0 perfteht fich» baß bie Umwelt gewiffe £inflüffe auaüben Eann, £in> 
flüffe inbeffen, bie immer nur baa £rfcheinung0bilb einea Utenfehen ober 
einer Ulenfehengruppe abwanbeln, niemala aber — mit ‘^luanahtne einiger 
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Salle — 6a9 €rbbil6. IDurc^) !ärglid?c Habrung mag 3. ein norbifcbcr 
tHcnfcb tlcin bleiben, l^an beobad>tet oft beim <oeere9eintritt — »or allem 
in 3talien ift Öicö feftgeftellt worben —, bag i'unge ^eute aus ärmeren (öe* 
bieten ober aus ärmeren t)olt8fcbicbten Eieiner finb als anbere <^eerc9pfli(^« 
tige, ba§ aber eben biefe minbergenäbrten Solbaten innerhalb ihrer IDienjl* 
seit unter Umf^änben mehr wa(l)fen als bie anbern. Unter Umftänbcn — 
benn man beobachtet in folchen sugleich einen eigentümlichen Unter* 
fchieb: bie XPachötumesunahme währenb ber IDienftfahre ijl in Horbitalien 
größer als in 0übitalien, in Saben beträchtlicher als in Horbitalien, in 
©chweben beträchtlicher ale in Baben — offenbar eine TtuewirEung norb* 
raffifcher Erbanlagen. 

?lbb. 373a,b. Itüiifllid? uingcfornitcr (beformierter) üorgcrd>i(htlicbcr 0d)übcl 
ßU9 ber 0d)tPci3. Sch: 70,3. (rrad? <3i0'2Cütimeyer, Crania helvetica) 

Tluch ein burch Unterernährung bauernb Elcingebliebener norbifcher 
Utenfeh wirb r>on fich exue feinen HachEommen bie Einlagen sum hohen 
UDucho ber Horbraffe »ererben. Tluch »iele, burch fchlechte ^ebensbebin* 
gungen währenb ber tDachetumejahre im tPuche surüdgebliebene nor* 
bifchc Utenfehen »ermögen bae Erbbilb ber Kaffe nicht 3u wanbeln. Tluch 
biejenigen lUnber, benen etwa 3U enge Kinberhäubchen ober eine hdete ^age* 
rung in ber XPiege bie Kopfform bis 3U einem gewiffen (5rab umgefEaltet 
haben, »ermögen bas Erbbilb ihrer Kaffe nicht 3U beeinfluffen. 2!)ie Sorm* 
barEcit bes weichen Kinbesfchäbels — man Eann, inbem man Bäuglinge 
3U beftimmten Kopflagen swingt, im frühefEen Klter bie Kopfform »er* 
Eürsenb ober »erlängernb umformen ^ — biefe SormbarEcit beweift nichts 
gegen bas Beftehen reiner Kaffenbilber, »or allen IDingen aber gar nichts 
für bie Entftehung »on Erbanlagen ber ^ang* ober KursEöpfigfeit. t)er* 

^ b. BrocE (3uc ^cagc bcc luillfücltchcn BccinjEuffung 6er Etnblichen 
©chäbclform, Korrefp. f. “Hnthv Knthr. u. Urgefchv IO/I2, I9lö) jeigt auch; 
6aß langEöpftge Kinbcc anfcpcincnb ©citcnlagc, Eursfopfige Kürfenlagc 
mahlen, menn man fte baran nicht hiubert. 
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änbcrt ift bamit ja immer nur bas jgrfd^cmungsbilb einea tUcnfci^en oöcr 
einer Eieinen Gruppe uon tttenfc^jen, ni(i)t aber ibr )6rbbil6, aifo nicht ein* 
mal baa £rfcbeinungabil6 einer 2^affe, gefcbtpeige beren £rbbilb. ©cbäbels 
umbilbungen finb bei fielen X^ölEern (SußuerErüppelungen im weiblichen 
(öefchlecht bei ben Chinefen) üblich unb üblich gewefen. Tiber ba (öefchlecht 
auf öefchlecht fie auaüben mugte, muß baa )6rbbilb einer T^affe außerhalb 
menfchlicher tOillEür liegen. Hun hat fich aber gezeigt, baß bie ererbte 
Bopfform fchon ein bia 3wei l^Honate uor ber (öeburt auagebilbet ijT unb 
jo fdhon uor ber (öeburt biejenige S^rm hat, welche fich barbieten wirb, 
wenn ber Einbliche Bopf fich ohne abfichtliche T3eeinfluffung aua ber burch 
bie Ö5eburt felbjl perurfachten Hangform ju ber pererbten Sorm auagebilbet 
hat. ^a hat fich ferner bei 0tämmen, welche Umformungen bea Einblichen 
Bopfea pornahmen, gezeigt, baß folche Böpfe währenb bea ^eranwachfena 
pom Binbe jum i^rwachfenen „eine merEliche Ttbfchwächung bea erpreßten 
(örabea" erfahren.^ i6a hieße ungeheuerliche UTöglichEeiten ber X)ererbung 
erworbener i^igenfchaften annehmen, wollte man Schäbelformen, (öe* 
fichtaformen, Börperhöhen unb lODuchaperhältniffe (Proportionen) ala un* 
fichere BaffenmerEmale beseichnen. 3e mehr bie Sorfchung fich erweitert, 
befio mehr erEennt fie bie hohe ißrbfefEigEeit aller raffifchen igigenfchaftcn 
unb bie weitgehenbe UnabhängigEeit felbjl bea sSrfcheinungabilbea pon ber 
jeweiligen Umwelt. Über Baffe unb Umwelt urteilt na^ feinen ialän* 
bifchen Unterfuchungen (öubmunbur i^annefon: „Till bie ICDiberftänbe, 
Tlrmut, elenbe ÜPohnperhältniffe ufw., unter benen wir immer gelitten 
haben, feitbem baa Unb suerjl befiebelt worben ifE, waren nicht imj^anb, 
unfere Börperhöhe 3u fenEcn. Hach einem taufenbjährigen Bampf in £)un» 
Eelheit unb Balte trägt bie norbifche Baffe ihr weiterhin hoch-"^ 
Wie perhältniamäßig Piel bie igrbanlagen, wie perhältniamäßig wenig 
UmwelteinwirEungen bebeuten, seigt fich in öftera gerabe^u perblüffenben 
Beifpielen bei Unterfuchung eineiiger, alfo erbgleicher Zwillinge, bie per* 
fchiebenen Umwelten auagefe^t waren. 

Tluch Umbilbungen etwa ber 0chäbelform burch BranEheit finb nur er* 
fcheinungabilbliche tDanblungen. IDurch Bachitia 3- “ooirb bie 0chäbel* 
form bei Binbern oft 3ur Bur3form umgewanbelt unb erhält fich bann fo. 
00 finb 3. B. bie mittel* ober Eur3fchäbligen Bopfformen Banta, men3ela 
unb XX)agnera ala BranEheitaumbilbungen, bei Bant unb Ulen3el wie bei 
i^elmhol^ burch Tlnlage 3um tDafferEopf, bei Bant auch ala rachitifchc 
Ümbilbung erElärt worben. IDie XPachstumahemmungen, welche mit Ba* 
chitia perbunben finb, berühren 3umeift nicht baa tPachstum bea (öehirna, 
währenb fie baa bea (öefichtateila bea Bopfea perlangfamen ober gan3 ^n> 
rücEhalten, fo baß bann leii>t Bopfformen entflehen, beren (öehirnteil Eur3s 
Eöpfig aufgetrieben wirEt gegenüber einem fchwach erfcheinenben (Öefichta* 
teil,befonbera gegenüber ben fchtoächlich auagebilbetenBiefern(pgl.Tlbb.374)* 
Böfe nimmt an, baß in gewiffen Heilen 0achfena ber Bopfinbep burch 

1 Vgl. Btruef; Vccfuch einer Barte bea Bopfinbep im mittleren BfriEa, 
jtfehr. f. ICthnologie, 1922, ©. 60—63* 

2 Laeknarbladid, "HcvEjatJiE 1923* 
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böufig portommenbc Tiac^itis jcitxpcife crl;öl)t fei unö 6a5ur4) einen ge* 
ringeren noröif(^)en £infct)lag in öer ^eröIEerung anne^men laffe. 3n* 
öeffen, aucf> ein 6urd) ^^acfjitie tur$Eöpfig getüoröener iTlenfcl) noröif(^er 
2^ffe tüirb immer xoieber pon fid> aus 6ie "Einlage 3ur ^angform öee 04>ä* 
6el0 feinen na(^)tommen pererben. 

00 tpeifen all biefe Hatfad^en immer toieber auf bie (öefe^e ber Vers 
erbung bin, unb es lägt ficb au(^> in biefem Such ni4>t ausEommen, ebne 
einige ^^aupttatfacben ber Pererbungelebre ansufübren. t>on ben eben be* 
trachteten sSrfebeinungen au9 flellt ficb öit ^rEenntnia unb Unterfebeibung 
ber Begriffe €rbbilb Qbiotvpue) unb sgrfcbeinungsbilb (Pbäno* 

?lbb. 574a, b. lUnte 0d)ßi>cl. Sch: $$,6. 0d)ßC»clform eine Solgc racbitifdKr 
lUnöbcitöcrtraiiEutig. Vgi. ^ierju iibb. 4z9, 437 

typuö)! als ba9 toiebtigfte bar. Hiebt ohne roeiterea barf man nämlicb aus 
ber ^rfebeinung eines ^enfeben — aus feinem i^rfcbeinungsbilb — auf 
bie £igenfd)aften fcbliegen, bie er im Erbgang ber (öefcblecbter pon feinen 
X)orfabren erbalten be^t unb auf feine HacbEommen überträgt. IDie ?£r* 
febeinung eines i^Henfcben ift ein (nicht 3« unterfebä^enber) ^inxpeis auf 
feine raffifebe Bngcb^tifli'tit, ein polier '^lusxpeis jeboeb nicht. i6ine ein* 
gebenbe raffenEunbli^e Betrachtung eines J^inselmenfcben tpirb baber Dor* 
fahren, (öefcbtPifter unb HacbEommen mitberüdfiebtigen, ba biefe jufam* 
mengenommen eine xpertPoUe Tlusfage barüber abgeben Eönnen, nach xpeU 
eher 2^id7tung bin bas €rbbilb bes iSinselmenfcben pon feinem ^rfebei* 
nungsbilb abtpeicben mag. IDas folgt aus ben iatfacben ber X>ererbungs* 
lehre: 

„Oiefe 3eigt, bag bie Äeimmaffe ber ^efcblecbts3ellen augerorbentlid; 
beftänbig, Pon ben i6inflüffen ber Ump^elt auf ben Körper nicht naebweis* 
bar abhängig ifl. IDie sSrbmaffe, bas £rbplasma, 3itbt, immer tpieber in 
ein3elne Pleite aufgefpalten, feine 3ufammenbängenben Bahnen burd; bie 
öefd^led^tcr. ST^er Körper ift in getpiffem 0inne fetpeils nur ein Knbängfel 

^ ^ic \)cc6cutfd>ungcn gammen pon tlcnj. 
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bet i^rbmaffc. ©er tUenfeb befi^t ein £rbbil6, ba& ift bic 0ummc aller 
ererbten Einlagen, öle oft im Verborgenen befteben, unb ein sSrfebeis 
nungsbilb, bas Bilb feiner äußeren, pergänglicben, bureb bie Umwelt be* 
einfliißten i6igenf(^aften."i 

i6rfcbeinung6bilbli(b) mag ein ITlenft^ bureb fcbledjte i6rnäbrung wab* 
renb ber tVaebstumsjabre in feinem XVuebe gehemmt worben fein: fein 
i6rbbilb bleibt befteben. sSrfcbeinungebilblii^ mag ber ©cbäbel eines Ulen* 
f(^en willtürlieb ober bureb ÄranEbeit umgeformt werben: oererben wirb 
er, wenn er felbft reinraffig ift, immer nur bie Einlage 311 berfenigen 0cbä* 
beiform, bie 3um Bilb feiner 2^affe gehört, ©araus folgt aber auch, baß 
Ulenfeben febr wohl erfcbeinungsbilblicb übereinftimmen Eönnen, bie in 
ihrem i^rbbilb oerfebieben finb, ober umgeEebrt, baß erfcbeinungsbilblicb 
oerf(^iebene Utenf(^en im ißrbbilb gleich fein Eönnen. ke folgt baraua 
ferner, „baß ber Wert bea ii^inselwefena ala fol(^)en oon feinem Wert ala 
Beuger oerf4)ieben ift".^ 

(Öfters werben ScftftUlungen bea Tlntbropologen ©oaa (|iibifd;en VolEa* 
tums, ameritanifeber 0taatsangebörigEeit) über oermeintli(^e ober wirtliche 
2ibwanblungen oon 2^affenmerEmalen als i^inwänbe gebrandet, welche 
überhaupt gegen eine Behauptung oon Kaffenunterfebieben fpred^en follen. 
Boas fanb 3. B. lUnber oon in TlmeriEa eingewanberten 3uben etwas 
langtöpfiger, Äinber oon eingewanberten 0i3ilianern etwas Eur3Eöpfiger 
als bie i^ltern. Hun ftellen aber weber 3uben noch 0i3ilianer, nod; oon 
Boas unterfu(i)te ITlitteleuropäer, 2^affen bar, fonbern immer nur raffen* 
gemifd^te tUenfebengruppen, bei benen bie lUnber febr wohl anbere Ulert* 
male aufweifen Eönnen als ihre i^ltern.^ Boas felbft möd)te aber — im 
(öegenfa^ 311 benen, wel(^)e feine Unterfud^ungen als i^inwanb gegen bas 
Befteben oon 2^affenunterfd?ieben gebrauchen wollen — Eeine erbbilblid)en 
^Inberungen Qbiooariationen, Ulutationen) annebmen, fonbern allein er* 
fcbeinungsbilbliche Tlbwanblungen: „£a Eönnte fein, baß biefelben Ulen* 
feben, wenn in ihre alte Umwelt 3urücfoerfe^t, 311 ihren früheren leiblichen 
5ügen 3urücfEebrten.''^ i6r nimmt eine gewiffe erf(heinungabilblid;e Wan* 
belbarEeit an, bo(h i'ebenfalls nur eine engbegren3te. laugen ^ifeber möchte 
mit Boas annebmen, baß „ein sStwaa an ber 0(häbelform wie etwa an 
ber Körpergröße burch bie Umwelt bebingt ift, bas Tlnbere bleibt bem 
erblichen Einfluß oorbebalten, iß: unoeräußerliches Erbgut, ©ie 2lbgren* 
3ung beiber cEeile ooneinanber ift oielfad; nod) nid;t möglid?".® Wie wenig 
aber au(h nur erfcbeinungsbilblicbe Tlbwanblungen (Paraoariationen) ge* 
genüber bem ererbten Kaffenbilb bebeuten, barauf weift febon bie oft über* 

^ Kuhn, (BcbcnFc, baß bu ein beutfeper 2li>nbctv biß. cfcßrcbc ber ^ceb* 
nifeben i^od^fcbulc ©resben, 1920. 

^ ©iemens, Vererbungslcbrc, Kaßcnbvsicnc unb BcoölferungspolitiE. 
2lufl. J930. 
® 'Haboflaicruitfcb b^t feboeb fcbwcrioicgcnbc iBinioänbc gegen bie 2lr< 

beitöioeife ber Boasfeben Unterfuebungen gerichtet; ogl. American Anthro- 
pologist, J9IJ, ©, 39^. Boas’ 2lntwo'rt in 5tfcbr. f. iCtbnologie, 1913, ©. I. 

* Boas, New evidence in regard to the instability of human types, 
Proc. Nat. Acad Sc. II, I9I6. 

® d'ifcber in Baur«d^ifcber«iLen3, Bb. I, 1927. 
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rafcbcnbc abnlidjtcit von mcnf(t>cn glcic^jcr 2^affc in pcrfdjiebcncn Um* 
txjcltcn l)in. Utan Eann in 6er @(t>xx)ei3 nort»icgen6 norbifc^c sSinbcimife^e 
treffen, 6ie einen in überrafd>en6er XX>eife an 0d)\x>e6en erinnern. tTtan 
Eann in Horxpegen porwiegenb oftifdje tHenfcben treffen, 6ie einen um 
mittelbar an porwiegenb oftifebe ©cbwarstDälber erinnern, ©trud M 
baber ben Boasfeben Unterfuebungen gegenüber mit Kecbt ausgefübrt: 
„^iologifcb gefproeben, banbeit es ficb beftenfalla um eine ber beifpieb* 
tueife uon ^^austieren mehrfach betannten ,tttobifitationen‘ (Parauariatio? 
nen) unb nicht um eine bie lerblicbEeit bes ilängensBreitensOnbepe» aufs 
bebenbe ,tnutation‘."^ 

trtan barf uielleicbt annebmen, bag $tr)ifcben Europa unb Horbamerita 
für tnenfeben europäifeber <)crEunft ein größerer Umwcltunterfdneb bes 
ftebe als swifeben ©übbeutfcblanb unb ber ftanbinauifeben i^albinfel, unb 
wirb bemgemäß für bie in TtmeriEa £inwanbernben an jlärtere, b^w. mins 
ber febwaebe £inwirtungen ber Umwelt auf bas igrfcbeinungöbilb benten 
bürfen. 2ln 2lbwanblungen ber „2^affe", b. b- jgrbbilbea, barf man bas 
bei nicht benten. 

Tlucb Tlbwanblungen bes feelifeben 23ilbe9 einer 2^affe bureb Umwelt 
wirb man nicht leicht annebmen bürfen, foweit bamit nicht nur erfebeis 
nungsbilblicbe £inflüffe gemeint finb. Oas feelifebe ^ilb 3. B. eines nors 
bifeben i^anbarbeiters einerfeits, eines norbifdben Unternehmers ober (öeifts 
lieben ober (Eontünftlers anbererfeits wirb jeweils mehr ober minber leichte 
■^ibwanblungen Beigen, aber immer 2lbwanblungen innerhalb bes gleis 
dKn feelifeben 2laffenbilbes. £in norbifeber Horbbeutfeber wirb eine anbere 
2lusprägung bes feelifd^n Bilbes ber norbifeben 2^affe scigen als ein 
norbifeber ©übbeutfdjer, ein norbifeber Si^anjofe eine anbere als ein nors 
bifeber 2^uffe ober £nglänber ober ^Imeritaner. Perfebiebene ilanbfd^aften, 
Erbteile, Befebäftigungen unb üor allem auch r>erfcbiebener PolEsgeift wers 
ben bas gleiche feelifebe 2<affenbilb jeweils erfebeinungsbilblid; uers 
febieben ausgcjialten — bas feelifebe serbbilb wirb bas gleiche bleiben, benn 
auch in ber Vererbung feelifeber £igenfcbaften permag bie £rblid)teitss 
forfd>ung teine Pererbung erworbener i6igenfd?aftcn anjuertennen. Unter 
<5inweis auf bie Scftftellungen bes fübrenben bänifeben 5£rbli(^Eeitsforfd>ers 
3obannfen fd^reibt peters: „tPenn Oobannfen fagt, baß bie epperimens 
teile 5<5rfd)img bis je^t Eein einziges ^eifpiel einer Pererbung erworbener 
Äigenfcbaften gebracht bat, fo gilt biefer ©a^ in pollem Umfang auch für 
bie Pererbung pfY(bif<^>er £igenfcbaften.''^ s£s jeigt fii^ fo immer wies 
ber, baß sur Pollen yßrtenntnis raffifeber £rf(bcinungen eine Äenntnis ber 
Pererbungsporgänge notwenbig ift. — 

Ulan müßte bicfi wm Pererbungserfd)einungen, um Begriffe wie^Paras 
pariation" (Ulobifitation) unb „UTutation" auch nur leiblich barsulegen, 
weitere Tlusfübrungen machen. IDiefes Buch muß ficb barauf befebränten, 
bie jgrgebniffe ber Pererbungsforfebung einfa^ in ber Tlnwenbung auf bie 

^ ©tcurf, Peefueb einer %avte bes :Eopfinber im mittleren Olfrifa. Stfepr. 
f. iCtbnologie, 1922. 

2 Peters, 5)ie Pererbung geißiger iSigenfepaften unb bie pfpepifepe :Eon- 
ßitution, 1925. 
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bctradjtetcn 2^affcnDcr^äItniffc IDeutfct>lan69 un6 ot)nc weitere Erläuterung 
ansufübren. ioingct»iefen fei baber an öiefer Stelle auf 6ie obengenannte, 
3ur Einführung febr geeignete „für (öebilöete aller Berufe" gefebriebene 
IDarlegung 6er Pererbungegefe^e pon <5-OC>. Siemens. 

Hur 6ie Kenntnis 6er t>ererbung0gefe^e bewahrt 6ai>or, in 6en raffifeben 
Jltertmalen eines tHenfcben aiwf<tllsgebil6e 3u (eben o6er umwelter3eugte 
Erfebeinungen an3unebmcn. Hur 6ie Kenntnis 6er X)ererbungsgefe5e be* 
wahrt 6en Betradjter por 6er Perwirrung 6ur(b 6as febeinbar unentwirr? 
bare lDur(b>einan6er 6er europäifeben ^affenmif(^ungen. ^ie lUnntnis 
6iefer ^efe^e macht einerfeits febr mißtrauifcb gegen alle Behauptungen 
einer „Pererbung erworbener Eigenfcbaften" un6 gibt an6ererfeits ein3ig 
ein Perftän6nis für 6ie ^atfa4)e, baß 6ie Kaffenbilber 6er europäif(b>en 
2<affen — nur r>on 6er binarifeben unb oftbaltifcben finb t>orgef(^)icbtlicbe 
Sunbe bis je^t ni(b>t eingebenber bef(^rieben worben — minbeftens feit ber 
3ungftein3eit (neolitbiEum) unperänbert feftftebcn. 

Pon (Gegnern einer Betonung ber Bebeutung bes 2^affifcben für Ein* 
3elmenf4> unb PolEstum, für (öefebiebte, (Gegenwart unb ^uEunft, würbe 
unb wirb immer wieber »erfuebt, eine Pererbung erworbener Eigenfcbaften 
nacb3uweifen ober eine f(^on angenommene Pererbung erworbener Eigen* 
febaften als befonbers wichtig 3ur Beurteilung bes menfcblicben U)efens 
unb ber (öefebiebte bcran3U3iebcn. Eltit mehr ober weniger Ke^t wirb bie 
Tlbftammungslebre, welche eine Pererbung erworbener Eigenfcbaften an* 
nimmt, nad) ^amarcEs „Philosophie zoologique“ (|$ö9) ilamardis* 
mus genannt. Seit ITtenbel (pgl. S. |$) ifl bie Stellung bes ^amarcEis* 
mus immer febwieriger geworben. Seit ber 3abtbunbertwenbe tritt immer 
beutlicber bctt)or, baß ber bem ^amardismus entgegengefe^te ©arwinis* 
mus ben ErblicbEeitsforfebern bie befferen, ja bie ein3igen haltbaren 2lb* 
ftammungsanfebauungen unb Porftellungen Dom XPefen ber tUenfeben* 
raffen vermitteln Eann. <^ier Eönnen biefe S*^agen nur geftreift werben, 
©arum hier auch nur ber ^^itiweis, baß bie Pererbungsforfd^ung in ihren 
fübrenben Pertretern — Morgan unb feine Schule (HorbameriEa), be Pries 
(<^ollanb), 3obannfen (IDänemarE), Correns, Baur, ^en3 (IDeutfcblanb) ficb 
gan3 im Sinne XPeismanns unb ETlenbels gegen bie febon faß in ber bf* 
fentlicben tneinung verwur3elten Einnahmen von einer „Pererbung er* 
worbener Eigenfcbaften" ausgefproeben bat. Selbft wer bie 3wifcben iDar* 
winismus unb üamarcEismus vermittelnbe Ttnfcbauung teilt, weld^e piate 
in feiner „2lbftammungslebre" (1925) begrünben will, muß bod; wiepiate 
erEennen, baß ein einwanbfreier Haebweis einer Pererbung erworbener 
Eigenfcbaften bisher nicht gelungen ift unb wirb ferner erEennen, baß bie 
Erfebeinungen im Pflan3en* unb JCierreicb, bie eher eine lamardiftifd^e als 
eine barwiniftifebe ErElärung 3ulaffen ober 3U3ulaffen fd^inen, Eeinerlei 
Bebeutung haben für bie vorliegenben XPirEli^Eeiten im Bereid^ ber ttten* 
febenraffen unb für beren günftige ober ungünftige Beeinfluffung. 21 us* 
lefe allein wirb 2^affen unb PölEer unb bamit bie (0efd)id;)te beftimmen. 
Erbänberungen (ETlutationen, 3biovariationen) 311 bewirEen iß bem ETlen* 
feben nißjt möglid), es fei benn „Perlußmutationen" burd) Ileimfcbäbigun* 
gen, wie (öenußgifte, gewiffe Pergiftungen in gcwerblid;en Betrieben, 
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2^öntgcnftrat)Icn, gcwiffc ©yp^iliö^cilmittcl ufxü.i iDiefc sgrEcnntnis ge^t 
aue bcr €rbUd)tcit0forfct)ung immer beutlicbcr bc^uor, un6 fo crtlärt fi(^ 
auch, öag Europa ober wenigftenö tHittckuropa, öas fid) eine Umwelt mit 
fo weitgebenb übereinftimmenben leinflüffen felbfl gefebaffen b<^t, nicht pon 
einer entfprecbenb einheitlichen Bepölterung bewohnt ift, fonbern auch »och 
in jebem abgcf(hloffen liegenben C)orfe Unterfd)iebe bee ÜOucbfeö, ber 
ben, ber Äopf* unb (öefichteformen crEcnnen Iä§t. 

JDie HiibterblichEeit erworbener i6igenf(baften einerfeite, bie (öefe^e ber 
KaffenEreusung anbererfeite erElären ea, warum in «Europa nicht längft 
ein 2lu0gkich aller 2^affengegenfä^e ftattgefunben, warum nicht längft bae 
Ulittel aller porhanbenen UlerEmale gleichmäßig über alle europäifchen 
Utenfehen perteilt ift. 

iDie Unterfuchungen ^ugen Sifchcre an ben 2^ehobother Baftarbe^ h^* 
ben ergeben, baß ee „UUfchraffen" überhaupt nicht gibt. IDie meiften näm* 
lieh, bie über folche IDinge nicht tiefer nachbenEen, nehmen an, ee bilbe fid> 
bei ber Äreu3ung jweier ober mehrerer 2^affen eine „Ulifchraffe", bie Pon 
j'eber ber geEreujten Kaffen etwa gleichpiel beziehe; bei ber Kreuzung einer 
großen, blonben, langEöpfigen unb fchmalnäfigen Kaffe mit einer Eieinen, 
f(hwar3en, EurjEöpfigen unb breitnäfigen Kaffe bilbe fich eine mittelgroße, 
braune, mittelEöpfige unb mittelnäfige „tttifchraffe" ober „neue Kaffe", 
bie ebenfo auch einen mittleren Kuegleich ber feelifchen ^igenfehaften ber 
i6lternraffen hc^^fkkf* folche X)orftellungen bee ^eftehene Pon Ulifd^s 
raffen finb falfch- „^unächft fieht man bei typifchen nachweiebaren Uli* 
fchungen zweier perfchiebener Kaffen, baß bie ÜtifchbepölEerung nicht eine 
0chäbelform befi^t, beren iängcn*^rcitcns3nbep um einen UTittelwert 
fchwanEt, fonbern bie X)ariation0Eurpe bleibt bie beiben alten 
Ulittelwerte taffen fich uo<h erEennen."^ £0 gibt jwifchen jwei Kaffen 
tUifchlinge, bie ale iepölEerung ein Kaffengemifch bilben. ^ebee t)olE 
(teilt folch ein Kaffengemifch bar. UTifchraffen aber, b. h* <^lfo Utenfehen* 
gruppen, in benen eine beftimmte 5ufammenftellung aue ben UlerEmalen 
zweier ober mehrerer Kaffen fo erblich wirb, baß biefe artgleich geworbe» 
nen Ulenfehengruppen fortan immer nur ihreegleichen Qibt ee nur 
unter befonberen, gleich 3« erwähnenben X)erhältniffen. 0elbft, wenn jwei 
Kaffen fich fo grünblich geEreu$t hätten, baß reinraffige Ulenfehen ber 
einen ober beiber Kaffen Eaum noch aufjufinben wären, felbft bann ftellt 
fich — wenn nid)t ganj befonbere X)erhältniffe eintreten — Eeine „Ulifch* 
raffe" her, auch nid)t in langen Zeiträumen. 0elbft bann bietet eine folche 
löepölEerung ein wirree IDurd^einanber aller UlerEmale: ben tX)uchö ber 
einen Kaffe im gleid?en Ulenfchen perbunben mit ber 0chäbelform ber an* 
beren, bie <^autfarbe ber einen Kaffe perbunben mit ber Kugenfarbe ber 
anbern, bie <^aarfarbe ber einen perbunben mit bem ^aargefpinft 
ber anbern, baneben wirEliche mittlere Tluegleiche unb biee allee fo per* 
teilt, baß bie Kinber bie cinjclncn U'lerEinale anbere 3ufammengcftellt 

^ ^ievübev prI. Kaur=d^ifchcr=tLcn3. 
2 d^ifebet, «EÜc ^Hehobother Kaßaeöe unb bas Kaßacbicrungspcoblcm beim 

ntenfeben, 3cna 1^13. 
® d^tfcbcc in KauC'cfifcbeC'Ccn}, Kb. I, UTüneben 1927. 
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mit fic^ tragen Eönnen als 6ic jSItern, b<x& eine Äin6 andere als bas 
andere uftn. 

Hur, roic betont, bureb befonbere t)erbältniffe ift bie langfame 
geftaltung einer neuen 2^affe aus ber tHifebung jmeier ober mehrerer Kafs 
fen möglich, ißugen erxr>äbnt biefe tUöglicbteit: „neuentftebung 
pon 2^affen tann allein bureb Äreujung niemals PorEommen. iDie lUeus 
sung Eann nur neue Kombinationen febaffen, ohne bag allein burtb bie 
Kreu3ung bie alten tlterEmale perfcbxpinben tpürben. IDas X)erf(bxpinben 
bes Klten unb bas tPirElicbe 0(baffen pon Heuern Eann nur burdb 2luslefe 
erfolgen. j£s Eönnen alfo bie neuen Kombinationen fo ausgelefen unb auss 
gemerkt tperben, bag alle ^Träger beflimmter j6igenfcbaften perfebtpinben 
unb fämtlicbe ^Träger beftimmte neue Kombinationen aufxpeifen. IDann ifl 
eine neue Kaffe infolge einer fKifebung entftanben, bie bexpirEenben SaEtoren 
felbft xparen “^uslefe unb ^lusmerse."^ ©er ICiersücbter Eann in perbaltnis* 
mägig Eur3er ^eit aus einem Kaffengemifcb eine neue Kaffe südjten, tpeil 
bie (öef(blecbterfolge, bas fetpeilige i^rreicben bes fortpflan3ungsfäbigen liU 
ters, ficb bei iLieren rafeber Poll3iebt unb xpeil bie burd; Kreu3ung er3eugten 
Ciere, xpelcbe bie gexpünfcbte fIterEmalperbinbung nicht seigen, immer xpie« 
ber an ber Sortpflan3ung perbinbert xperben Eönnen — beibes Umftanbe, 
bie beim fitenfeben nicht 3utreffen. ©ie 2(nbabnung einer neuen tUenfebens 
raffe bureb Kreu3ung xpürbe eine Tlbfcbliegung bes betreffenben Kaffen* 
gemifebes auf einen grogen ^eitabfebnitt forbern, ba3u eben bie i6inbal* 
tung ber gleichen ^üebtungs* unb 2tusleferi(btung für biefen gan3en 
abfebnitt: immer mügten in ber Sort3eugung bes betreffenben Kaffenge* 
mifebes bie ^Träger einer beftimmten neuen aus 3XPei ober mehr Kaffen ent* 
nommenen ETterEmal3ufammenftellung befonbers bepor3ugt xperben, fo bag 
eben fortxpäbrenb eine „Tluslefe" folcber IHenfcben ftattfänbe, xpäbrenbbem 
3ugleicb fortxpäbrenb bie Uräger aller anberen möglid;en ftterEmal3ufam* 
menftellungen bureb „2lusmer3e" aus bem igrbgang ber betreffenben fiten* 
febengruppe entfernt xpürben. 

i6s mag in manchen £rbgebieten bei Kreu3ung Pon Kaffen immer xpie* 
ber einmal in einem Kaffengemifcbe bureb ttuslefe unb 2lusmer3e 3ur 2ln* 
babnung einer neuen Kaffe geEommen fein unb Eommen. befonbers in 
bem Europa por bem bie Srei3ÜgigEeit bringenben 19.3abrbunbert mag 
jeber ein3elne X)olEsftamm ein paar Beritte auf bem langen XDege 3ur 
Tlnbabnung einer neuen Kaffe, einer Kaffe 3xpeiter 0rbnung — tpie man 
bas nennen Eönnte — getan hoben. 2(n3eicben bapon finb i^rfcbeinungen 
xpie bas unten (©. 302 f.) 3u erxpähnenbe „5*^önEifcbe befiehl". 3e mehr 
bie Srei3ügigEeit um ficb greift, befto xpeniger ipirb es 3u folcben öau* 
feblägen Eommen. Tiber faft in allen folcben Sollen ber Tlnbahnung einer 
Kaffe 3XPeiter ©rbnung xpirb xpobl bie Tluslefericbtung unb oücbtungsricb* 
tung ficb nach längerer 5tit geänbert hoben unb ficb xpieber änbern, unb 
xpohl in Eeinem (öebiet ber ^rbe ift es heult einer fttenfebengruppe mög* 
li^, für längere oeitobfebnitte fo abgefcbloffen 3U leben, bag nicht immer 
xpieber neu biusuEommenbes ^lut XPanblungen brächte, ©aber ifi bie Tin* 

^ Kauc'^ifchcc'ttcnj, 3. Tlufl. 1927. 



^affcnfrcujung 255 

fc^auung ^iiplcye untjaltbar, bk IDurctjcinanöcrmlfcbung in Europa werbe 
3U einer 2lrt europäifdber 2iaffe führen, igbenfo unbßltbar wie biefe 2ln* 
nal^rne ift bie anbere 2inna^)me, es werbe fid) aus bem Kaffengemifd^e bes 
beutfd^en Sprachgebiete allmählich eine „IDeutfd^e Kaffe" htt^««0bilben. 
Ulan Eönnte fich aber fehr wohl porftellen, baß in x?orgefchid;tlid;er ocit 
einseine 2<affengemifche burch längere Zeiträume hinburd; bei beftimmter 
Tlueleferid^tung abgefchloffen (ifoliert) gelebt hßtten.i ^üt bie gefd)id;tliche 
oeit unb für bie für eine Kaffengefchichte iguropae wichtigen Bufammen* 
hänge nehme i(^ nur beim 3ubentum bie Tlnbahnimg — nid>t mehr ale 
eine 2lnbahnung — einer Heuentftehung aus fl^ifchung an; hierüber bie 
,,Kaffenrunbe bea jübifd^n Dolles". £)ie weitere Dermifdnmg ift burch bie 
Kaffengcfelsgebung bes ©eutfehen Kciches uon 1934 unterbunben. 

trian ficht: nur unter befonberen Bebingungen Eann fich burch Kaffen* 
mifd^ung aus einem Kaffengemifche eine neue Kaffe herausbilben. XDo 
nicht burch längere Beitabfchnitte hinburch Kuslcfe unb Kusmerse immer 
in gleicher Kid^tung gewirtt haben, ba bleiben ber Sotfehung burch t)er* 
crbungserf(heinungcn unb XDechfelbesiehungen (Korrelationen) ber tTlcrl* 
male bie einsclncn Kaffen meiftens noch gut ertennbar. IDer aufmertfame 
Sorfcher würbe nod? aus einer grünblichen Dermifdnmg bie Silber ber bie Der? 
mifdnmg bebingenben Kaffen ertennen tonnen, felbft bann, wenn bie )£nt* 
mifchungsoorgänge, vocldn nachgexoiefen finb, nid?t ftattfanben. 

„IDas alles crtlärt aud? manchen ^efunb an ben Schäbelformen, wie wir 
fie etwa an ber Sev>öltcrung IDeutfchlanbs finben, wo all bie Utif^ungen 
ber Dölterwanberung unb feitbem bis heute nid)t etwa eine mittlere @chä* 
bclform erseugt haben, r>ielmeht ftets wicber bie alten formen ,herausmen* 
beln‘."^ — Oie i^rscugung einer „Oeutfehen Kaffe" ift fomit 
feine Ulöglichteit ber beutfehen Butunft. 

Sctrad)tct man bie beutfehen Kaffenperhältniffe, nachdem man fich über 
Dererbungsfragen unterrichtet hat, fo ertlärt fich ^ie Buntheit bcs tllen* 
fchenbilbcs: bie meiften Ocutfd^en, wie überhaupt bie mciften fltenfchen in 
Europa (unb wohl auch in anberen i^rbteilen), finb tll^ifchlinge. Sic haben 
eine anbere ^ufammcnftellung t?on ttlcrtmalcn als ihre Däter unb JKütter, 
fie finb — um wicber Tlusbrüdc ber Dererbungslehre su gebraud^en — 
nicht reinerbig, fonbern fpaltcrbig. Oie tTlcrtmalc ber ^Iternraffen 
in einem mifchling fpalten fich in ber Sortseugung immer wicber auf, tön* 
nen fich immer wicber anbers Dcrtcilcn; bie einseinen ftlcrtmale irren 
glcichfam im Erbgang umher» fie gehören nicht snfammen, finb nicht 
SU einem beftimmten Kaffcnbilb pcrbunbcn. 16s mag portommen, baß 
ein Kinb, bas pon swei mifchblütigen unb fpaltcrbigen Eltern ftammt, 

^ fZiniQc d^orfchee nehmen bies 3. K. füt bie hamitifche Kaffe an, bie 
fie fich aus einer orientalifchmegecifchen tlTifchung entflanben benten. Ku^in 
ber oßifchen unb oßbaltifcpen Kaffe hat man fepon innecafiatifch^nocbuche, 
but:d> befonbece Kuslefeüotgänge entßanbene ITTif^focmen, in ber binacuchen 
Kaffe eine auf folche tOeife entßanbene üocberafiatifchmorbifche Klifchf^tm, 
fehen ivoUen, ich felbß früher in ber oßbaltifcpen Kaffe eine innerafiatifep' 
norbifepe JtTifchform. IBine nähere Betrachtung ber Scbäbelform ber inner« 
afiatifepen Kaffe seigt feboep bie ^ragtnürbigfeit einer folcpen iErtlärung. 

^ ^ifeper in Baur»^ifcher«£en3, Bb. I, 1927. 
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feine triertmale aus 6em Slut betöer J^Itern glei4)fam wieber 3u einem 
beftimmten Kaffenbilb ^ufammenfteUt: bann ifl eine i6ntmif(^ung por 
ficb gegangen. 

©0 betrachtet, ergibt fich aber ein minber pielfältiges Bilb als bie beut« 
feben 2^affenperbältniffe unb streujungen es in VDirEIicbEeit bieten. iDie mei* 
ften iDeutfehen finb ja nicht Utifchlinge aus einer Äreujung zweier per* 
fchiebenraffiger, aber beiberfeits reinraffiger i6ltern, fonbern tHifchlinge, bie 
felbft tpieber pon ITtifchlingen abftammen. IDie ©palterbigEeit ber meiflen 
tSuropäer ifl aifo pielfpältig. ©ie meiften «Europäer Eönnen über bie tDahr* 

Tlbb. 376a,b. cLbüringcn. ©cptpcftern; ILöcbter eines uort». norb. Oaters unb einer 
(tltasten naep ben Äebenben aus einer 

fcheinlichfeit, xpie ihre iUnber auefepen xperben, tpenig ausfagen. Hur in* 
nerpalb faft raffenreiner (öefchlechter Eommen auffällige (öefchxpifterähn* 
lichEeiten häufig bor. 3n ben meiften europäifchen Samilien aber, bie außer» 
palb jener Pier Gebiete reinfter Kaffe xpopnen, seigen fich ftarEe Unter» 
fchiebe: Ö5efchxpifter mögen Pon ber Horbraffe bie 3ur 0ftraffe alle 2tb» 
tpanblungen s^ißcn, ein Kinb alfo 3. 25. norbifch, ein anberee oftifch, an» 
bere mit norbifchem üDuchö unb oftifchem Kopf, mit norbifcher Kugenfarbe 
unb oftifcher <^aarfarbe, eines mit oftifcher i^aarfarbe, aber norbifchem 
i^aargefpinft uftp. «Es mag PorEommen, baß portpiegenb norbifche lEltern 
ein porxpicgenb oftifchee Kinb hßt>cn, portpiegenb oftifche lEltern ein por» 
tPiegenb norbifchee Kinb. ©0 mag fich noch fpöt in einem reinraffig aus» 
fepenben (ßefchlecpt eine früpere Kreu3ung perraten. BeEannt ift ja, tpie pin 
unb tPieber in nicht»jübifchen €pen ein jubifepsauefepenbee Kinb 3ur XX>elt 
Eommt. 2in lEpebruch braucht nicht jebeemal gebaept 3U xperben; ber Dater 
ober bie Ulutter bee Kinbee pat lErbteile mit fiep getragen, xpie fie für 3u» 
ben Ecnn3eichnenb finb, fie aber an fiep felbft im sErfcpeinungebilb über» 
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öccft. IDic früt>cr gcfc^^c^cnc Ärcusung scigt fi(^) wiebcr an, eine t>orl;er »er* 
borgen gebliebene Erbanlage ifl toieöer jum Dorfebein gefommen. 

IDie Erbanlage unb öamit bie bur4> fie bebingten törperlicben tttertmale 
»erbalten ficb im ierb»organg nicht alle gleieb: man fpriebt »on über* 
bectenben (bominanten) i6rbanlagen unb »on überbedbaren (re3effi»en). 
Tiber bis beute ifl »erbältniomäßig t»enig über baa Derbalten ber T^affen* 
mertmale in ber Dererbung feftgeftellt worben. l^Uan T»ei§ 3. 33., ba§ bas 
bureb negerblut bebingte Brauabaar ficb überbeefenb (bominant) »erhält 
gegenüber bem (fomit überbeefbaren) geraben i^aat »on Europäern. IDer 
hohe XDueba febeint ficb gegenüber bem nieberen überbedbar (re^effi») 3u 

t)ortr>. oftifeben tUutter, öie eine »ortDiegenö noröifcb, öie anöere »ortüiegenö oflifd). 
rafTentunölidKn Prioatfammlung) 

»erhalten, ebenfo ber f(blante Börperbau gegenüber bem gebrungenen. iDaa 
ftraffe innerafiatifebe unb ojlbaltifcbe <^aar febeint ficb überbeefenb 3u »er* 
halten gegenüber bem weicheren unb weichen <5aar europäifeber Baffen (?). 
3n Europa »erhält ficb ^aa buntle ^aav überbeefenb gegenüber btUrm, bie 
bunfle <3autfarbe gegenüber ber b^Hm, bie braune Tlugenfarbe gegenüber 
ber blauen, bie lUirstöpfigteit (bie binarifebe, offbaltifcbe unb oftifebe ober 
nur eine »on ihnen?) gegenüber ber Hangföpfigteit, bie ©cbmalgeficbtig* 
feit (bie norbifebe unb bie binarifebe ober nur eine »on beiben? — ich »er* 
mute: nur leitete) über bie 33reitgeficbtigfeit. IDemnacb iff im €tbt ber 
Be»ölferungen iCuropaa ffärter, ala ber Tlugenfebein ^eigt, »ertreten: bie 
Tlnlage 311 gerabem, bie 3u weichem (?) unb bie 3U bdlcm <5aar, bie Tin* 
läge 3u heller Tlugen* unb f5<^utfarbe, bie 3U ^angföpfigfeit unb bie 3u 
Breitgeficbtigfeit. tHöebte man alfo im Salle einea mifebraffigen UTen* 
fd^n ermeffen, wie grog ber ^lutantcil einer beftimmten Baffe ift, an ber 
biefer lltcnfcb teil bat, fo werben in ber Betrachtung ber bei ihm »orban* 
benen tttertmale biefenigen ITtertmale ber ina Tluge gefaßten Baffe, welche 
(Süntber, ©tfd). ^alTfiitunöf 
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fid? übcrbcdbar (rescffii?) »crbaltcn, ein grögcrce ^cia)id>t l;abm als bic 
übcrbcdcnbcn (bominanten) tTtertmale. @o \x)irb 3. 23. beim 7lbfd>ä^cn 
eines porbanbenen ertennbacen norbifd)en sSinfcbl^tgs bei einem Jitenfeben 
ober bei einem X)olt bas 0d>maIgefid>t nicht fo viel (öexx)id;t b<^ben wie 
ber langtopf. 3m ^rbe ber 23epölterungcn J:Ttittels, VPeft« unb Bübeuros 
pas wirb man — entfprecbenb bem X)erbalten einseiner tltcrtmale in ber 
X)ererbung — im gansen eine gewiffe ftärtere SDurebbringung mit norbi« 
febem ^lut annebmen müffen, als ber Tlugenfcbein ober bie raffentunbUeben 
Ilieffungen unb Stftftcllungen ergeben — felbft wenn man bebentt, bag be? 
flimmte 0. 177 erwähnte 2IusIeferorgänge bie btUtit i^aats unb 2Iugen« 
färben begünftigt, alfo mehr erbalten b^ben als anbere norbifebe (unb fäs 
liebe) iltertmale unb felbft, wenn man bebentt, bag eine gewiffe 0. 261 3u 
erörternbe Bcbmalgeficbtigteit aueb bureb beftimmte Äreusungen uerurfaebt 
werben tonnte. 

IDie 23egriffe überbedenb (bominant) unb überbeetbar (reseffw)^ ber 
Dererbungslebre wären bitt genau 3U erörtern. JDa aber 3u einer gewiffen* 
haften Erörterung minbeftens ein neuer 2lbf(bnitt gehörte, muß es bei ber 
eben ausgefübrten Bebilberung bes erbmäßigen X)erbaltens einiger ttlerts 
male bleiben, sumal fid> heute in besug auf bas erbmäßige X)erbalten ber 
tUertmale ber europäifeben 2iaffen noch uerbältnismäßig wenig fagen läßt. 

tPenn Binber reinraffig ausfebenber Eltern anbere tHertmale seigen als 
ihre Eltern, fo ift bamit bie Bpalterbigteit beiber Eltern ober minbeftens 
eines Elternteils erwiefen, fo ift erwiefen, baß im Salle beiber Eltern ober 
wenigftens eines Elternteils bas Erbbilb uom Erfebeinungsbilb uerfebieben 
war, baß alfo Erbanlagen einer anberen 2^affe in biefem überbedt 
worben waren. iDaber gehört 3ur Beftimmung bes Begriffes „2^affe" 
niebt nur bie erfcbeinungsbilblid^e (öleicbbeit einer Utenfebengruppe, fonbern 
por allem ihre erbbilblicbe Übereinftimmung, nid^t nur bie T^einraffigteit 
bes 2lu8febens, fonbern por allem bie 2^einerbigteit. Eine 2^affe ift bem» 
nach eine gleichartige unb gleidjerbige ittenfebengruppe (pgl. 0. 7 ff-)- 
©aber tlopinarbs Begriffsbeftimmung: „La race est un type here- 
ditaire.“ 

Bei einer reinraffigen Bepölterung finbet alfo biefes febeinbar regellofe 
ÜOeitererben ber ftiertmale, biefe febeinbar wabllofe ^ufömmenftellung ber 
tttertmale 311 wiberfprüd>li<ben iTtenfcbenbilbern nicht ftatt; bei ihr beftebt 
ein tiarer Erbgang pon (öefcblecbt 3U (öefcblecbt; alle ?Leile, alle fltert» 
male finb gleicbfam 3ur Bauer georbnet, in notwenbige gegenfeitige Be» 
bingungen eingefügt, ©as Bilb ift unwiberfprücblid), ift beutlid; unb 
wanbellos. ©em mag bie feelifcbe (örunblage eines gefunben reinraffigen 
— ober gans beutlicb gefagt: reinraffig»reinerbigen — Utenfdhen ent» 
fpreeben. Bein tPefen wirb ihm felbft unb in fid? felbft unwiberfprücblidh 
unb tlarbeftänbig fein (wo nicht eben, wie 3. B. im S<tlle ber oftbaltifcben 
2<affe, eine gewiffe Btuiefpältigteit — wenigftens für ben Tlußenfteben» 
ben — 3um feelifcben Bilb feiner 2<affe gehören follte). 

2lnbers ber tUifcbling. Er gehört in besug auf biefe fttertmale 3ur einen, 

^ ©ic X>ecbcutf<bun0cn ßammen Pon Ä.cn3. 
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in bc$ug auf jene bHcrtmalc 311 einer andern Kaffe, ^r ^at ni^it als ganser 
tnenfd) an einem emsigen Kaffenbild teil; er l?at an mindeftens swei Kafs 
fenbildern teil, die fi^) in feinen Körper teilen, ü^r tann 3. B. in besug 
auf die (öeftalt oftif4>, in besug auf die 0(^)ädelform nordifc^ fein, in bes 
3ug auf die Haarfarbe oftifi^), auf das nordifdj, in besug auf 
die ^lugenfarbe nordifi^), auf die i^^^^tfarbe oftifi^, aifo: tursgewaepfen, 
langfcbädlig, mit dunflem, xüeicpem <5aar, blauen Kugen und gelblicps 
bräunlid^er <paut. sSbenfo toird er in feinen feelifeben i6igenfd)aften teils 
3ur einen, teils 3ur anderen Kaffe geboren und fo in feinem übefen einen 
mehr oder minder toiderfprüi^lii^en Kusgleii^ darftellen. 

+ 

Tlus Kreusungen erklärt fid> auib (Leil die in einem Kaffengemifcbe 
uorbandene leibliibe ^ä^lidyhit und fittlicbe 0(blc(btigfeit. 5I)er reinraffige 
bltenfcb jeder 2<affe ift leiblid) fo gebildet, dag jeder Körperteil und jeder 
^efid;ts3ug immer wieder Kusdrud eines und desfelben ^eibesgansen find. 
3edes einseine ll^erfmal f^ieint t>on der raffifi^en Knlage des gansen Kör« 
pers btr bedingt und als der tEeil eines (öansen eben r>on diefem Körpers 
gansen ber beftimmt und ertlärt su fein. iDer reinraffige bITenfd? jeder Kaffe 
Eann fiblieglid) als „febön" beseid;net werden: fein leiblid;es und fo auch 
fein feelifd^es XX>efen ift einbeitlid», und jeder oug feines Körpers und feines 
tOefens weijb auf die gleiche törperlid^e und feelifebe Knlage bin. iDa jede 
einseine Kaffe, folang fie felbftändig lebt, ibr arteigenes 0(bönbcitss 
bi Id aus ihrer ^eiblid>teit febdpft und fi^öpfen mug, mügte man ebenfos 
piele 0(bönbeitsbilder erwarten wie Kaffen, mügte jede Kaffe ficb felbft 
als die eigentlich „feböne" Kaffe empfinden. 3n übirtlid^fcit wird überall 
da, wo Kaffen fiib freusen, eine 0törung des 0d>önbcitsbildes aufs 
treten und da, wo in einem X)olEe swei oder mehr Kaffen übereinander 
gefcbiibtet find, das 0(bönbeitsbild der führenden Kaffe das allgemeins 
geltende fein. Kn ficb <^bcr gibt es feine alleingeltende 0cbönbeit: jeder Kaffe 
Eommt urfprünglii^ ihr arteigenes 0(bönbcitsbild su. 

3n i6uropa febeint mit Kusnabme der vorwiegend dinarifeben (öebiete 
und vielleid)t mit Kusnabme der vorwiegend weftifiben (Gebiete nur der 
nordifdx oder doch vorwiegend nordifebe Utenfcb als „fibdn" su gelten, 
mindeftens bis ins J9. 3abrb»ndert hinein gegolten su höben — id; höbe 
diefe fd)önbeitsbildli(ben sgrfd>einungen in „Kdel und Kaffe" (192S) näher 
betrachtet. 0ebr auffällig und vielfagend ift die ilatfacbe, dag auch bente 
nod) die ^eiblicbfeit der oftifcbicn und oftbaltifcben Kaffe faft überall in 
£uropa als unfebön oder minder febön gilt. Breite ^efid)ter, gedrungene 
(öegalten, turse, flache Hafen gelten im allgemeinen als unfehön, als grob, 
als unfein oder „unvornebm", und swar — das ift das Kuffällige — auch 
in der Knfehauung der breitgefiebtigen, tursgewaebfenen, flacbnäfigen tlXcm 
feben felbft. (Säbe es 3. S. fo etwas wie eine felbftändige (öefittung der 
oftifchen oder der oftbaltifcben Kaffe oder ein tOolEstum, in dem diefe Kafs 
fen die Knfebauungen beftimmt hätten, fo mügte es dort auch dabin ges 
fommen fein, dag die leiblichen tUertmale diefer Kaffen als „fchdn" und 
ihr feelifches tDefen als „edel" ernannt und als vorbildlich beseiebnet würs 
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6cn. XX>cnn 6ic oftifd>cn tHcnfc^jcn Europas f(^>male ^efi(l)tcr unö fdjiante 
(öcflaltcn al0 fd>ön cmpfinben, fo ftc^cn fie unter öer <ocrrfd)aft eines art* 
fremöen ©c^ön^eitsbilbes. 2tnfänge 3U einem XX>an6eI öes 0cbön* 
beitöbilbes finb aber in einseinen mittels un6 ofteuropäifdjen Gebieten, tpe* 
nigflens in ben mittleren unb unteren üolfsfcbicbten, bod> f(^on bemertbar, 
fo in ber befonberen lOOertfc^ä^ung bicter, gebrungener tüaben, toie fie 
ber oftifdjen unb oflbaltifcben ^affe sutommen, ebenfo in ber XX)ertfcbät* 
jung fetter S*^<^wen, bie fid> nad> v. ^iefftebt aud> in XX)ien fc^on fejl* 
flellen läßt. 

IDic Äreusung flellt bie einzelnen Utertmale t?erfd>iebener 2^affen 3u tois 
berfprücf>lid)en (öebilben sufammen, 3U öebilben, beren eines UTertmal 
auf biefen, beren anberes ttterBmal auf fenen „Bautypus" ober „0tiItypus" 
(SIcifebmann) xoeift. 0o tann febon bie Hafenform eine Äreusung an* 
Seigen: ber Hafenrüden ber einen Kaffe »erbunben mit ber Hafentoursel 
ber anbern, bie Hafenfpi^e ber einen mit bem Hafenrüden ber anbern, benn 
„bie Unterfuebung »on Kaffentreusungen b^t ergeben, baß für bie Hafe 
minbeflens Dier felbflänbig ficb t^ererbenbe Erbfaktoren ansunebmen finb. 
IDer Hafenrüden unb bic S^rm ber Hafenflügel, nafentoursel unb Hafen* 
fpi^e, können je getrennt »ererbt tocrben".i 0o xoirb lcibIi(be<oß§li<bkcit 
au(b bureb Äreusung möglich. „IDie ILatfacbc, baß bie cinsclncn eine Pbyfio* 
gnomic sufammenfe^enben EinscImerkmalc fe getrennt »ererbt werben, alfo 
sufammen »on einer clterlicben ober aber gemifebt »on beiben 0eiten kom* 
men können, bebingt bic raffenmäßige <^armonic ober eine uns als unfebön 
»orkommenbe ©isbarmonic bes 2tntli^cs. IDabei ifl beutlicb 3u bemerken, 
baß wir b^ufiß itn gcwöbnlicbm Heben einen cinscincn 5»g in einem (0e* 
fi(bt als fremb empfinben; bic Beobachtung ber Eltern ober (öroßeltcrn 
bes betreffenben 3nbi»ibuums belehrt uns, baß ba in bas raffenmäßig 
gleicbgebilbete (öefiebt bes einen Eltcrnteils irgenbein cinselner 5ng bes an# 
beren Elternteils bintin »ererbt ifl, 3. B. in ein langes fcbmales ttlänncr# 
gefiebt ein kleines 0tumpfnäs(ben »on ber kTluttcrfcitc btt, ober in ein klei# 
neres runbes JTläbcbengeficbt eine »ici 3u große unb barum unfebön wir# 
kenbe Hafc, bie fie »om t)ater geerbt b^t. ... <^ier liegt noch ein weites 
Selb ber ^öglid^keit exakter tltenbclfcber Erbunterfud)ungen brad^"l 

lltir febeint bie tTlifcb»crbinbung (iTlijro»ariation) norbifeber 0cbmalbeit 
unb oflbaltifcben leisten Dorßebens ber Kiefer häßliche Böbuftdlungen, 
Sufammen# unb »oreinanbergefebobene Bäbue, 3U ergeben. Breite Hafen in 
fcbmalen ^efidjtern finb in Europa nur bureb Kaffenmifebung möglich. 
2lucb ber laienhafte Bctrad^ter empfinbet fie oft als wiberfinnig, ebenfo 
wie fcbmalc Hafen mit »erbidter aufwärts gerichteter 0pi^e. t1tif(b»er# 
binbungen wie bic (in Bayern häufige) t)crbinbung eines oftifcb*runbcn 
(ßefiebts mit oftifebdurser, aber binarifcb btrausfpringenber, ficifebig enben# 
ber Hafe geben bem Uräger, wie bic ÜDi^blättcr seigen, minbeßens einen 
fpaffig wirkenben 5ug — „Kunbgefiebter mit Hafengurke" las id> ein# 
mal —, wenn folcbc 5üge nicht als gerabesu häßlich empfunben werben — 
minbeßens gegenüber einem rein oßifcben unb einem rein binarifeben (öefiebt. 

^ t£u0cn difcbec in Baut:*Jifcbcr*iLcn3, B6. I. 
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IDic 2^affentun6c befindet ficb in ber unbequemen ^age, von ben iCuros 
päern unferer ^age auefagen 3U müffen, bag fte auf bem U)ege finb, bureb 
Ztllpermifcbung 31» einer menfebenrnaffe 3U werben, bie ficb von tHenfcben 
reiner 2^affe ebenfo unterfebeibet, wie ficb ber Äöter Pom reinraffigen ^unb 
unterfebeibet. tDenigftene urteilt iapouge fo: „©cbon feben wir in unfe* 
ren ©täbten nur noch tHenfcben mit bcUcn klugen unb buntlen <^aaren unb 
umgetebrt, lange (öefiebter, perbunben mit runben ©cbäbeln, oüge, welche 
eigentlich für anbere (öefi(btcr gef(baffcn febeinen, bie Hafen 3U tur3 unb 
bie fitunbfpalten 3u breit, bas Äinn 3U gro§. IDie ^rme finb 3U eur3 für 
bie ^eine, ober bie Beine 3u lang für ben 2<umpf."i 

■Jlbb. 876 a, b. ©teiermart. Portpitgtnb öinarifdj mit norbifdjtm Äinfc^lag, (ßcficbtoböbe legt 
einen 0onöerfaU nabe unb tnäre bemnoeb nicht al» 2ta|Tenmertmal ju »erxperten 

Bei mand)en außereuropäifi^en Utifcblmgen, fo bei tTtalayenslLamilen* 
unb Cbinefenstttalayenmifcblingen, aber auch bei iguropäerOnbianers unb 
€uropders^ottentottenmif(blingen, b^t tnan eine öftere febr flarte X)er* 
längerung bee (öefiibts wabrgenommen. ^ud; bei europaifebsfübiftben, 
norbeuropäifib^lappifcben unb anberen Utifiblingen trat biefes perldngerte 
(öefiebt auf. @0 tonnte auegefproebene ©cbmalgeficbtigteit in sguropa per* 
breitet fein fowobl ale 2^affenmertmal ber ftbmalgeficbtigen 2^affen wie 
als eine Äreu3ung9erfd)einung (pgl. 3* "^Ibb. 376). 

tPie bie Äreu3ung 3weier ober mehrerer klaffen bie törperlicbe <oägiid;* 
feit pieler tUifiblinge bebingt, fo fibcint fie auib bei pielen Utiftblinflcn 
eine aue feelifdbem ifwiefpalt tommenbe fittliibc ©cblccbtigteit 3U er* 
möglichen, sgin großer (Teil ber fittlicb minberwertigen i^rbanlagen in einer 
Bepölterung gebt fiibcrliib auf sSntartungeporgänge 3urüct, bie fid? aud; 
innerhalb ber reinraffigflen Bepölterung 3eigen tönnen (unb beren Betämp* 
fung burd) lltaßregeln ber igrbgefunbbfitepflege möglich ifl). ^in anberer 
lEeil fittlicb bebentliibcr £rfcbcmungen wirb fid> aus ber 2^affentreu3ung 
ertlären laffen, wenn erft bie Sorfebung bie XX>ege 3ur Unterfuibung folcber 

^ itapouge, L’Höröditö dans la Science politique, Revue d’Anthro- 
pologie, Bb. 17, IS88, ©. 18^. 
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igrfc^cinungcn gcfunbcn l?at. fütjlt fic^ ja öcr mifd?raffige Ittcnfd) in 
fi(^) $crfpalten, xx)i6crfprüd)Ud>, un6 folgt er, ol^nc fic^ eine bcftimmtc 
tung 3u geben, feiner 3xx>iefpältigen Einlage, fo t»irb er leicht 3U fragwüröi* 
gern S5enten un6 Eommen. i6r wirb — stoifc^en 6en 2^affen — 
Iei(^)t ricbtungslos werben, babei »iellcic^t geiftrei4> swiefpältig, immer aber 
auch fittlicb s'^icfpältig unb fcblieglicb auch fittlicb b^^ltloe. 0ft ergibt ficb 
wobt beim ^ifc^Ung ein „^wiefpalt jwifeben ber oft bebeutenben 
ber S^iffungegabe unb bem Mangel an jeinbeitlicbEeit bea XPefena, bie 5er* 
riffenbeit ber (öefübte unb bie UnfäbigEeit bea xi>illena".i uSugen 
urteilt über bie i^öglicbteit einer fittUeben o^^icfpältigEeit beim bUifd^ling: 
„i6ine IDiabarmonie auf geiftigem (Gebiet bürfte (foweit fie nid>t bureb Um* 
weit, iSr^iebung, fosiale t>erbältniffe, bebingt ift) burd> bie ficb nid^t im* 
mer richtig ergän^enben geiftigen Erbanlagen beiber 2^affen bebingt fein."^ 
2)er norwegifebe 2^affen* unb Erbgefunbbeitaforfeber bUjoen b^t „bßrmo* 
nifd)c unb unbcirmonifd)e Äreujungen" unterfebieben.® 

XX>ie jeber 2^affe ibr arteigenea ©(^önbeitabilb, fo febeint jeber Kaffe 
ihre arteigene fittli(bc Kiebtung 3U3uEommen, wenn aud; biefe ^ejiebun* 
gen bureb bie auf ber ganjen Erbe beflebenben Kreuzungen unb 0(bicbtun* 
gen »on Kaffen in ber tPirEIiebfeit faft überall perwifebt finb. 

Eine beren Beantwortung noeb Eeine Unterfuebungen »orlie* 
gen, ift bie nach ber raffenbaften X)ererbung feelifeber Eigenfcbnften. 
Kann bie X)ererbung 3. B. einen überwiegenb oftifd^en Körper mit über* 
wiegenb norbifeben feelifeben Eigenfd^aften bei einem Utenfeben zufammen* 
bringen? tUan wirb ea r>iellei(bt annebmen bürfen. X)erbält fid; bie X)er* 
erbung feelifeber Eigenfd^aften etwa gar fo unabhängig, bag in einem rein 
ofXifcben Körper ein rein norbifeber (öeift möglich wäre? tiefer äugerfte 
Sali einer X)erf(bränEung fibcint mir febr unwabrf(beinli(b* 3cbenfalla läßt 
ficb nach bem 0tanb ber heutigen Sorfebung über bie raffenbnfte Vererbung 
feelifeber Eigenfcbaften wenig auafagen. 0icberli(b finb leibli(b*feelifd)e 5«* 
fammenftellungen wiberfprücblicber Krt möglid;, wenn auch wohl nicht 
häufig. XPabrfcbeinlicb ift, bag ber iUenfeb im allgemeinen boeb „if^» u?ie 
er auafiebt" (0(bopenbauer, pgl. 0.190), ba§ boeb bie leibliche Einlage einea 
Utenfeben ein gewiffer unb wohl ziemlich gewichtiger i^inweia auch auf 
feine feelifcbe Einlage ift, inbeffen nur ein ^^Utweia, nicht etwa ein uoller 
2luaweia. Bei folcber Betrachtung barf ja auch baa nicht »ergeffen wer* 
ben, vt)aa oben (0. 249 ff.) über bie Unterfcbeibung Erfd^cimmgabilb unb 
Erbbilb gefagt worben ift.^ 

^ ^apouge, Revue d’Anthropologie, :B5. 17, 1888, ©. 185. 
^ iCugcn d^ifebet in BauC'd'ifcber'tLcnj, Bb. I. 
® UTjöcn, ^atmonifebe unb unbarmonifebe Kreuzungen, 3tfd)r. f. iZth* 

nologte, Bb. 52, 1920/22. 
* Crogbem bie raffenbafte Dererbung feelifcber i£igenfd)aften in ihnen 

nibt betrachtet wirb, finb bic^r ju nennen: Peters, 5)ie X>ererbung geiziger 
tCigenfcbaften unb bie pfpebifebe Konflitution, J925, unb Über T2ererbung 
Pfvbifcber d^äbigEeiten (1915), ferner Sommer, (Beifüge \)eranlagung unb 
Vererbung, J9l9, unb ^offmann. Über tTemperamentsuererbung, (Bren.z« 
fragen bea VTeruen» unb Seelenlebens, ^eft IJ5, 1923 ; 3uft, "üererbung 
unb iCrjiebung, I930. 
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0b 6ic 2^affcnmifcbung innerhalb curopäifc^cr 2^affcn bem einzelnen 
mifctjraffigcn ^tcnfc^cn etwa suträgUc^ ober abträglid? fei, barüber liegen 
noi Eeinerlei Sorfebungen »or. tHan wirb vermuten bürfen, ba§ bie vitU 
faltige IDurebeinanbermifebung in Europa ^ebärfebwierigteiten bewirft. 
0.11 ift gezeigt worben, baß 3wif(ben ben 2^affenmerEmaIen ber Beeten* 
form einerfeite, ber Äörperböbe unb liopfform anbererfeite Be^iebungen 
befteben, woburtb bei raffifeber X)erf(biebenbeit ber £ltern eines Äinbes für 
beffen thutter (öebärfi^wierigEeiten entfteben mögen, „iße febeint faß:, als 
ob bie Europäerinnen infolge ber burdb jiabrbunberte fortgefe^ten Äreus 
jungen »erfdßebener X)ölfertypen r>iel fc^Iecbter bejüglid? ibter ^edenform 
geftellt finb ale ihre 0(bweftern bei ben Urpölfern Tlfiene ober TlfriEae, 
wo fi(b bie regelred)te, für ben ©urcbfdjnitt bee Binbeefopfee geeignete 
Sorm bee 2^affebedene reiner erbalten b^t-"^ finb j. 15. norbifebe 
Srauen nidß jum Gebären EurjEöpfiger Äinber, oßifcbc »idß jum 
(öebären langEöpfiger Äinber gefebaffen. liuä) bureb EuropäersEeEimos 
Ereujungen entfteben ((bwierige (Seburten.^ ^^aufcbilb^ nimmt an, baß 
Äinber, bie bur(b l1Tif(b«ng fowobl einen beträ(btli(ben -Hängens wie aiub 
einen beträdßlidjen Breitenburebrneffer bee Bopfee erbalten böl^e») 
burtebinberniffe" bilben unb fomit fol(be tTlifcbformen immer voieber aue« 
gemerjt werben. 0arre b«t bie Vermutung auegefprod:)en, baß fid) bei 
ber Erjeugung eines Äinbes bur(b einen ETtann oftif(bcr 2<affe mit einer 
Srau norbifeber 2^affe bann eine „t)erbrängungsEreu3ung" ergebe, wenn 
bie norbifebe ftn Äinb mit oftifdjer l^opfform gebären follte: babei 
werbe fie in einfacher Umwelt, b. b* obne neujeitlicbeCöeburtsbilfe, ju* 
grunbe geben, nidß aber im umgeEebrten eine oftifeber 2Uffe, bie 
ein langEöpfiges lUnb gebären foll.^ 0päter iß biefe X)ermutung burd; bas 
5eugnis eines ^Irjtes beßätigt worben, bas mir 0arre als brieflid;e UTits 
teilung jugänglicb gemacht b^^t. IDanacb ging in bem oftpreußifdxn länb* 
lid;en 15ejirEe biefes Tlrjtes bei ben febwierigen XX>egeperbältniffen unb be* 
fonbers im Ü^inter eine bauernbe Tlusmerje norbifeber Erbanlagen por fid? 
burd) iCobesfälle porwiegenb norbifeber grauen, welche lUnber porwiegenb 
oftifeber X)äter gebären follten, ober aber es blieb in fold;en Eben bei einem 
liinbe. 

^unbborg® nimmt an, baß bie tUifebung ber 2^affen in Europa eine 

^ ^utnm, (Brunbeiß ber (Bcburtsbilfe, 
^ ^cbltngcr, (5cfd>Iecbt6lcbcn unb ^ortpßanjung ber tBsEimos, ‘Hbbattbl. 

aus bem (Bebiete ber ©eyualforfcbung, Sb. 4, ^eft 6, 1926. iBberparb, 
Über bie SeßänbigEeit antprovologifcber (Befcblecptsunterfcbiebe, bei iEber* 
barb, <Bef<blecbtsd)araEter unb TOolEsEraft, 1930, 0.27, füprt bei Setrad>» 
tung ber burd) ben Tlustritt bes :Eopfes »erurfad)ten (BebärfbwierigEeiten 
aud> an: „3:)ie unabfepbaren unb ßetig fortfepreitenben "Kaßenmifepungen tun 
ein übriges, um bie ©cpmierigFeiten ju pergrößern." 

® ^aufd)ilb, Stfdjr. f. IBtpnologie, Sb. ^8, I9l6, 0. 39f* 
^ iDarr6, iDas Sauerntum als ^ebensguell ber ti^orbifeben Saffe, 1929, 

0. 257/58. 
® tLunbborg, 'Haffenmifepung — X>ermeprte ^eterojvnotie ((Bend)aos) — 

I^onßitutionsperänberungen — Habitus asthenicus sive paralyticus (3u» 
napme ber !Rörpergröße ufiv.) — tCuberEulofe. /Bine UrfacbenEette (^erebitas, 
Sb. 2, 1921). 
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gcT»iffc igrt?ö^ung öcr Körpergröße bexx)irte, i'enen fcbmäct>tigsfc^malen 
(aft^enifeb genannten) Körperbau, mit öem sumeifl eine größere hinfällig* 
feit gegenüber (lubertulofe perbunben ifl. i6in größerer (Teil öer ^LuberEuIofe: 
fälle fei eine Kaffenmifdjung. ^unöborg nimmt nach feinen Un* 
terfuebungen auch an, baß ftanbinapif(b*lappifcbe tTlifcblinge gegen vevt 
f(biebene Krantbtiten, befonbers gegen (tubertulofe, anfälliger feien als beibe 
i6Iternraffen. £ugen fö für möglich, baß EranEbafte t>eran* 
lagungen bureb ein „niebtjufammenpaffen gexoiffer i6rbanlagen bei ber 
Vererbung aueb bei Kreuzung nabeftebenber Kaffen, aifo innerhalb ber 
europäifeben X)ölEer entfteben Eönnen",i Bei nortx>egifcb*Iappif(ben tTlifcb« 
lingen finben ficb bureb ein folcbes nichtjufammenpaffen Don Anlagen öee 
<oüftgeienEe6, wie Bryn wabrfcbeinlicb gemacht b<^t> auffällig häufig «n* 
geborene ^üftgelenEuerrenEungen.^ Brecbungefebler bea Kuges werben mit 
einem ?teil ber S^He einer Kaffenmifebung 3ugefcbrieben werben müffen, 
bem 5uf«tttnientreffen eines für einen ^angEopf gebauten Kuges mit Kurs* 
EöpfigEeit ober umgeEebtt. IDaber febeint 3. B. in ^nglanb, wo in ber 
<5auptfacbe 3wei langEöpfige Kaffen ficb mifeben, Kur3ficbtigEcit bei weitem 
nicht fo häufig 3u fein wie in Mitteleuropa. Krüger,^ 3war nod; mit 
nur brei europäifeben Kaffen reebnenb, möchte iSrfebeinungen wie 3U Elei« 
nes 3u Eieine ^unge, Hieren ufw. bei großem ^eibe ber Kaffen* 
mifebung 3ufcbreiben unb auch bei manchen Brucbleiben, Blinbbarment* 
3Ünbungen, bei 0törungen ber inneren ©rüfenabfonberungen ufw. an Kaf* 
fenmifebung als eine Urfa4>c benEen. Kobenwalbt, ber maiayifd;*euro* 
päifcbc Mifcblinge raffenhmblicb unterfuebt b<^t) nimmt an, baß 3war bie 
„Baftarbierung 3u tieferen, lebensfebäbigenben Störungen ber Konftitution 
Eeine X^eranlaffung" gebe, baß aber bie Kreu3ungs3ufammenftellungen Don 
KaffenmerEmalen „in gewiffem Pro3entfa^ unbarmonifcb" ausfallen Eön* 
nen unb fo für ben Mifcbling einen „ungünftigen 0eleEtionswert" b^tten-^ 

^iefefragen wären bureb eineSorj^^ungnachKreu3ungsunftimmig* 
Eeiten 3u Eiären, 3u ber aber beute noch Eaum erfte Anfänge uorliegen. 5u 
bebenEen iß: eben, baß jebe KaffenEreu3ung bic Brechung 3weier in langem 
Kuslefeporgang entftanbener leiblicb*feelifcber ^rb* unb i6rfcbeinungsbilber 
bebeutet unb fomit bei jeber KaffenEreu3ung im Mifcbling bie ^rgebniffe 
aus 3wei perfebieben gerichteten Kuslefeporgängen mehr ober weniger un* 
ßimmig 3ufammengeftellt werben. 0cblimmftenfalls Eönnen babei einanber 
gerabe3u wiberfpreebenbe Knlagen bes Leibes wie ber 0eele in einem Men* 
feben perbunben werben, was ficb iu leiblichen ober feelifcben ober beiberlei 
KranEbeiten äußern muß. 

^ iCugcn ^ifcbcc in Baur»cfifcbec«ilcn3, Bb. I. 
^ "ügl. Mjöcn, KüffcnErcu3ung beim Jticnfcbcn, t>oIE unb Kaffe, Bb. 3/ 

>6eft 3, 1929. 
* Krüger, iDie »folgen ber ITTifcbung ungleicher Menfepenraffen, ^ie VTor* 

nen, ^eft J20, 1920. 
^ Koben in albt, 5?ie J1Teßi3en auf Kifar, 1928. 
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inc genaue Äarte 6er 2iaffenperteilung innertjalb öes beutfe^en Dolte* 
turne lägt ficb bt«te noch nic^t geben. JTtan beneibet bie ©cbxjoeben, 

Sransofen, ©panier unb 3tolicner, wenn man bie ausgeseiebneten Äarten 
ber Äörperböbc, ber Äopfform, ber ^aatt, ^auU unb ^lugenfarben ufw. 
betrachtet, welche bie 2^affenr)erteilung biefer iänber seigen. iTlan beneibet 
bie iSnglänber felbft um ein älteres ICPert wie bas t?on ^ebboe „The 
Races of Britain“ (|S$5), bae oft bie ine einseine bie Befieblunge* 
gefchichtf «Snglanbe tlärt. — 

5um (öebiet beutfeher ©prache, bae im folgenben betrachtet wer* 
ben foll, sählt nicht nur bae IDeutfche Keich unb cDfterreich, fonbern auch 
i^ollanb (friefifchee unb nieberfräntifchee ©prachgebiet), Jjupemburg (frän* 
Eifchee ©prachgebiet), £lfag* Lothringen (alemannifchee unb fränEifchee 
©prachgebiet), bie beutfehen cLeile ber ©chtoeis (alemannifchee ©prachge* 
biet) unb enblich bie befonbere im 0fi:en bee beutfehen ©prachgebiete h^u* 
figen ©prachinfeln in Polen, Böhmen, Ungarn, ©erbien, 2^umänien ufw. 

5u einer grünbli^en, einheitlichen Unterfuchung biefer Gebiete in raffen* 
Eunblichcr ift eigentlich noch alles su tun. 2?ic bisherigen Unter* 
fuchungen Eönnen nicht genügen. gans ©eutfchlanb, cDjlerreich, bie 
©chweij unb Belgien liegt bisher nur bie Pirchowfche ©chulEinber* 
unterfuchung r>or.i IDiefe würbe t)on ?S74—77 burchgeführt unb er* 
fErecfte fich auf |0 Utillionen Äinber, im iDeutf^en 2^eich auf 6 75$ $27. 
Tlls „Blonbe" waren in ben Lijlen aufsunehmen: Äinber mit htHcr <b<tut, 
blonbem i^aar unb blauen klugen; als „Braune": Äinber mit bunEler 
i^öut, braunem ober fchwarjem <3<^ar unb braunen klugen, ©olche „Blonbe" 
fanben fich »n IDcutfchlanb su 3j,$o/o, in cDfterreich 3u 19,70/0, in ber 
©chweis SU 11,10/0 (bie fchwebifche i^ttt^ßunterfuchung IS97—99 fanb 
540/0 „Blonbe" in ©chweben). „Braune" fanben fich in Beutfchlanb sn 
14,050/0, in CDfterreich S« ^3)l7°/o» in ber ©chweis S« 25,70/0 (bie fchnoe* 
bifche <oeeresunterfuchung [1926] fanb 0,90/0, bie italienifchc [?$9S] 66,30/0). 

Bie Birchowfche ©chulEinberunterfuchung befchränEte fich alfo auf bie 
Seftftellung ber ^autf unb Tlugenfarben, fie unterfuchte nicht Äör* 
perhöhe, Äopfform, (Öefichtsform ufw. )6ine folche o^hlung ber „Blon* 
ben" unb „Braunen" ift alfo Eeineswegs eine ^^htung t>on ÄörpermerE* 
malen beftimmter 2<affen. Unter bie „Blonben" Eonnten ebenfowohl Äin* 
ber mit norbifchen, wie folche mit oflbaltifchen, wie folche mit fälifchen 
UlerEmalen gesählt werben, unter bie „Braunen" ebenfowohl Äinber mit 
oftifchen, wie folche mit binarifchen, wejlifchcn ober fubetifchen UterE* 
malen. tPahrfcheinlich finb unter ben „Blonben" üerhältnismägig mehr 

^ X>gl. ben Bcci4>t ‘DicchorDS im 2lcchw f. 2lnthrc»polc>gtc, 1886. — Bie 
2lntcgung ju einer folcpcn Unterfuchung war non 6em 2lnatomen 2lleranber 
ICcfer ber Uniuerfität cfreiburg i. Br. auegegangen. 
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Äinbctr mit norbifc^en als folc^c mit oftbaItif4)cn tHcrtmalcn aufgcnom* 

men worben, benn Äinber mit grauen klugen, bie r^ermutlid) bei ber oft* 

baltifd)en 2laffe t)äufiger finb, würben ni(i>t unter bie „Blonben" gesäblt. 

5u einer iltinberung bes tDertes ber 0(^ulfinberunterfu(^ung trägt auch 
bao na(^)bunEeln bei (t>gl. 0. b2), bas in ben (Gebieten geringeren unb 

geringften norbif4>en, oftbaltif^jen unb fälifeijen i^infc^lags wobl am bau* 

figften ift. 2)od; mag bas Hacbbunteln bodb ni<^)t fo beeinträ(btigenb wir* 

ten wie bie Eingaben 0. 6z vermuten laffen, ba bei ber oufßmmen* 
faffung ber brei Jitertmale (belle <o<^ut, b^Hc <5<^are, blaue klugen) Hacb* 

buntein wobl bei weitem nicht mehr fo b^ufiß ift* 0cbon bei ^ufammen* 
faffung zweier lltertmale (belle <^aare, belle klugen) b«t ficb gezeigt, bag 

Hacbbunteln nicht mehr fo b^wfiö ift wie bei Braunäugigen, bie als Äin* 
ber belle <^aare bitten. 

können bie i^rgebniffe ber 0chultinberunterfuchung, bargeftellt bureb 
bie JRarte Bebboes nach ^er 0(hultinberunterfu(hung (Barte VI) unb bie 

Barte Bantea nach 6et 0chultinberunterfuchung (Barte VII), noch beute 
einer 0(hilberung ber Baffentarte bes beutfehen 0prachgebiet9 jugrunbe 
gelegt werben? SJie Unterfuchungen bes englifchen Baffenforfchere Par* 

fons an beutfehen Briegegefangenen in i^nglanb geigen in ihren £rgeb* 

niffen, bag in ber Perteilung ber <o<^ut*, <5<^ar* unb Bugenfarben in 

CJeutfchlanb teine nennenswerten Perfchiebungen vor fich gegangen finb 
(Barte VI, VII, X—XII). Unmittelbar laffen fich ^ie Barten nach 

Pirchow unb bie nach Parfone nicht vergleichen, ba Parfona feine Unter* 

fu4)ungeni an sSrwachfenen vorgenommen b«t, bei benen fi^ bae Hach* 
buntein meift fchon ausgewirtt bßtte. XPenn Parfons mehr „Blonbe" 

unb „Braune" gefunben böt als Pirchow, fo mag baa bamit jufammen* 

hängen, bag er nur 3wei Ulertmale ^ufammengefagt unb bamit, bag er 
bie (örenjen für bie Haarfarben nicht in gleicher XPeife feftgefe^t b^t wie 
Pirchow. ©ie grögere ^Injabl ber „Braunen" tonnte auch auf wirtlicher 
Zunahme ber buntlen Sarben feit |$74 beruhen. 

3ch möchte auf bie Projentsablen ber beiben Unterfuchungen wenig 

XPert legen. Ulan wirb im grogen ganzen vermuten bürfen, bag feit ber 

0chultinberunterfuchung bie bUlen Sarben in 5:)eutfchlanb (wie in ganj 

Europa) etwas abgenommen höben, bag feboeb bie gegenfeitige 0tellung 

ber (Gebiete beutfeher 0prache ^ueinanber, ihre verbältnismägige grögere 

ober geringere „^elligteit", fich iu gleicher Bbftufung jeigt beute wie vor 
50 3abren, fa — mit Ausnahme ber grogen 0täbte — beute wie vor 

einigen 3abrbunberten. Hiebt bie Pro3ent3ablen folcher Barten finb für bie 

0chilberung ber Baffenverteilung eines ^anbes bas XPertvollfte, fonbern 

bas bur^ fie erläuterte gegenfeitige Perbältnis ein3elner (öebiete unb bie 
burch fie ge3eigten ^o^ufungen beftimmter Utertmale in beftimmten Ö5e* 
bieten. 

IDie grögere ober geringere „<^elligteit" ber ein3elnen beutfehen ^anb* 

febaften ifl bebingt burch norbifebes, ofXbaltifches unb fälifcbes Blut. iDie 

Barten nach Parfons 3eigen beutlich, bag man innerhalb ber btUcn Gebiete 

^ Parfons, Anthropological Observations on German Prisoners of 
War, Journal of the Anthropological Institute, B6. ^9, I9l9. 
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%avtc VI. 

Sefonbcrs öuntler ale il>re Umgebung würben befunden bie 0täbte lladjen, Unt» 
werpen, Berlin, Breslau, Öanjig, Erfurt, Äöln, SiegniQ, UTarburg a. b. IDrau, Pofen, 
©al3burg. ^efonbers beIler als ihre Umgebung würben befunben: ^ojen, ^rünn, 

^örj, 3glß«, Bremjier, Ute^, tPaibbofen. 
Ttm meiflen „25lonbe" (64) würben befunben in ©tollbamm (0lbenburg) u. ©d^inel* 
bein (Pommern), «m wenigflen (9) in Kobing (am 2<egen, bayer. 0berpfal3). '2tm 
meiflen (sj) „IDuntle" würben befunben in ©cblettflabt (iflf^aß), am wenigflen (4) in 
©tollbamm, tPilberebßufen (an ber <)Unte, 0lbenburg), Pedbta unb Äloppenburg 

(0lbenburg), 



nfflcrifdjer ^infd^lag 

3lu0 Dcrbinöungcii weflöeutfcbcr mit Sorbigeti öce ftansöfifcben 
IVföQungebccrcö 
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mit 3tx)ci 2^affcn rechnen muß: einer ^oc^>gei»ac^)fcnen, langfc^äbUgsfc^mal* 

gefid^tigen, 6ic im Horbtoeften IDeutfc^lanbö am ftärtftcn vertreten ift, un6 

einer tursgexuadjfenen, tur3fd)ä6Ugsbreitgefid>tigen, bie im Horboften (0ft* 

preußen, Polen) am ßärtfien pertreten ifl, beibe Kaffen btHbaarig unb 

IDie @lövt>cn*(J5ren3e (ümes sorabicus) mag noeb beute etwa öie (örenje angebeti, 
bis 3U ber non 0ßen ber ber oibbaltifcbe i^infcblag unb ein geringer €infcblag fube* 
tifeber unb innerafiatifcber 2ta|Te mertlicber iß als in ben tneßlicben (gebieten IHittel* 
europas — mit 7luanabme bea rbeinifcb*weßfälifd7en Onbußriegebieta — unb in 

VDeßeuropa. 

iDer 3iömertnaU (ber mie bie 0lawengrenje eine (Örenje ber PolEatümer unb 
nicht ber 2^aßen tnor) xnurbe in ber jxneiten <^)älfte bea 3. 3abrb. n. i£br. non ben 
(öermanen burcbbrodien, nad)bem er feit €nbe bea erßen 3abrbunberta bem ^renj* 

febutj ber 2<ömer gegen bie (öermanen gebient batte 

bellaugig. £im eingebenbere Unterfuebung müßte im beutfeben Horbweften 
ben fälifeben i6infd?lag seigen, ber eben an fid) 3U gering ijl, als baß er 
fid; bisher bei Unterfud^ungen siffernmäßig geseigt b«tte. €r|^ gegen iUiU 
UU unb Bübtpejlbeutfcblanb bin perbinben ficb niebriger ÜDuebs unb Kurs* 
EöpfigEeit mit buntlen S^J^l’en. hingegen seigt Horbbeutfcblanb bei gegen 
0ften abnebmenbem tüuebs unb sunebmenber Kur^töpfigteit feine 2lbs 
nabme ber /^elligfeit, ja in Pofen unb 0ftpreußen, xpo bie Körperböbc bes 
fonbers finft, fogar tpieber eine Zunahme ber i^eUigfeit. IDiefc Perbält« 
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niffc weifen beutUc^ auf einen i6infct)Iag ojlbaItifct>et: 2^affe bin. JTtan muß 
annebmen, baß bie ^ioelligteit", bie ficb in ben (Gebieten öftlid) ber „@Ias 
wengren^e" (ugl. Harte VII) ^eigt, immer sugleid) auf norbifebeö wie 
auf oftbaltif(^)e0 ^lut binweift. üQDeflUc^) ber „Blawengrense" uerliert fi(b 
boe oftbaltifcbc Slut mehr unb mehr, fo baß bie ber (Gebiete 
weftli(^ biefer (örense überwiegenb bie ber norbifeben Haffe ift, baneben bie 
eines fälif(^)en s^inf^Iage. 

IDie Harten nac^) Parfons finb aiu^ beeb^ilb weniger bureb ibte Projents 
jablen unb 3nbe|C3iffern wertpoll als burc^ bae Bilb, bas fie pon ber gegen« 
feitigen 0teUung ber beutfeben tobfebaften geben, weiiparfons^ nur Bol« 
baten, nicht aud> 0ffi3iere, ^rste, ^eereabeamte ufw. gemeffen \}atf unb 
3war pon ben Boibaten au(t> nur folc^e, bie nicht bei ber (öarbe unb Slotte 
unb ni(^t bei Bonberabteilungen waren. S^aburd) fehlen feinen Unter« 
fuebungen bie 0berfcbi<^)t bee beutfe^en Poltee, bie boebgewaebfenen ^arbe« 
truppen unb bie meifl ber feemännifeben Bepölterung entnommenen XPebr« 
pflichtigen ber flotte — es fehlen fomit Beflanbteile, bei benen nach allen 
Unterfuebungen über Btänbef<bi<btung, Hörperböbe unb Hopfform, Haffe 
unb llrteilefäbigteit ein ftärterer s^infcblag norbifeber Haffe angenommen 
werben muß als bei bem IDurcbfcbnitt ber 13epölterung. iDie Harten nad? 
Parfons laffen IDeutfcblanb minber norbifcb erfebeinen, als ee ift. S^aa 
nimmt ihnen aber nicht einen gewiffen tPert als Beihilfen su einer Bcbil« 
berung ber Haffentarte IDeutfcblanbs, 3umal fie im großen unb gan3en 
übereinftimmen auch mit ben Unterfuebungen über Hörperböbe, Hopfform 
ufw., bie in ein3elnen fübbeutfeben (öebieten burebgefübrt worben finb. 

Bübbeutfd^lanb ift ja bureb i6in3elunterfud;ungen genauer erforfebt wor« 
ben als bas übrige IDeutfcblanb. Por allem ift Hmmons XPert „^ur 
Hntbropologie ber Babener" 3U nennen. 3tn ^^Ifaß b<^t Pfi^ntr 
Unterfud;ungen burebgefübrt, in XPürttemberg p. <^ölber, in Bayern 
Hante, in Hieberöflerreicb XPeisbacb, in ?Lirol (Tappeiner, 
lEolbt unb anbere. Hll biefe Unterfuebungen follen ber folgenbenBefcbreibung 
bienen, ba3u befonbers auch bie in großem Utaßflab burebgefübrte Harte 
Bebboes, bie biefer nach ber Bcbultinberunterfucbung entworfen b<^t“ 

IDiefe Harte mit ihren neun (für bas beutfebe Bpraebgebiet ad>t) Tlb« 
ftufungen 3eigt mehr J6in3elbeiten als bie fünfflufige Harte unb ermöglicht 
beim Pergleicb mit ben anberen raffentunblid;en Harten manchen 7luffcbluß 
über bie raffifebe Befieblung Ulitteleuropas. 

0er wiffenfcbaftlicbe PDert ber im folgenben gegebenen Bebilberung ber 
Haffentarte bes beutfd:>en Bpraebgebiets ifl — bas muß porausgefebidt 
werben — entfprecbenb ber uneinheitlichen unb unpollftänbigen raffentunb« 
lieben 0urd)forfcbung gerabe bes beutfeben Bpraebgebiets 3iemlicb ge« 
ring, filtere unb neuere Arbeiten unb Harten mußten 3u Hate ge3ogen 
werben, Arbeiten unb Harten, welche aus perfebiebenartigen unb perfebie« 
benwertigen Uleß« unb Unterfuebungsperfabren gewonnen finb. ^in Bilb 
ber raffifeben Befieblung mußte gewonnen werben aus Arbeiten nach Ulef« 

^ Leiber ließen ftcb nach Paefons’ Unterfuebungen nicht gleicbßufige Har« 
ten mit aneinanber anfd;)ließenben ©tufen aeiepnen. 

2 Journal of the Anthropological Institute, 23b. 35, I905. 
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fungcn un6 pcrfc^icbcnartigcn Tluelefcgruppcn. iDic 0ct>ils 
öcrung mu§tc fo md) Dcrfc^iebcncn 2^id)tiingcn auejuglcicljen Dcrfucl;en, 
dürfen 5U filieren t)crfu4>cii uft». 3<i> möd>tc 6enno(^ vermuten, 6aß eine 
ein^citlidjc, PoUjlän6igc Üntcrfu4)ung 6c9 i»cutfd)cn 0pra(i)gcbictö 3xx)ar 
cnMicb and; genaue o/os^al^Ien 6er i^inselmertmale un6 tHertmalperbinbun* 
gen für jebe 6eiitfcf)e lanbfd^aft ergeben tx)ür6e, 6a§ aber 6ie gegenfeitige 

Äartc VIII. (Höd; Scitfdjrift ÖC8 Äfll. prniß. ©tatift. Äanöcaanito, lergänjungsbcft 2S, J9o*, 0. jss) 

E'a öie 7UifrtcUung 6ic auegelcfcncii 05riippcn öer 0fft.üerc, llntcroffi^icrt unö £ins 
jäbrigsSrdvpiUtgcn niept bcrüctfxd^tigt bat, läßt öaa £rgcbniö öic öurcbfcbnittlidKn 
llörpcr'böbcn ale jti gering für öic niännlid)c öciitfcbc ^cuölterung erfdKtncn, aud) 
wenn man crxt>ägt, baß nidn mir bic genannten (öruppen, fonbern and? 0ebrfleine 

von ber Unterfud^ung anagefdxlolTen xx»aren 

raffifc^e 0tellung 6er perfct)ie6enen 6eutfd)en ilan6fct?aften fid; im gros 
ßen ganzen fo ergeben tönnte, wie fie im folgenben angebeutet werben foU. 

Um gleid? einen ttberblid über bas ganje beutfebe 0pracbgebiet 311 fud)en; 
Horbweftbeutfcblanb erfebeint beutUeb dlö bas Gebiet ftärtften X)ors 
wiegens eines bod?gewad)fenen bUlen Utenfcbenfcbldgo, ber überwiegenb 
ber norbifd)en 2^affe angeboren mug.i IDer beutfebe Horbweften erfebeint 
auch als bas (gebiet, welches unter ber Ttuslefe ber leinfäbrigsSi^ciwiUigen 

1 VOürbc er nämlicb uoewiegenb einem norbifcb^falifcben 'Kaffengemifcbe mit 
ftärf ecem teinfcplag ber falifcpenTIaffe angeboren, fo mü#te fteb bas in biefem 
norbu?elIbeutfd;en (Bebiet bureb einen txiel niebrigeren (Befiebtsinbep ausbrüefen. 
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am mciflcn über 1,76 m gcflellt bßt-^ t)on Horbwefl* 
6cutf(l)lan6 aue nimmt ber i^infcblag noröifcbcr 2<affc gegen 0ften, 0üöen 
unb Bübwejlen bin ab, am ft^nellften gegen 0übt»eflen, voo febon im 
tr>aUonif(btn ^eil Belgiens ein Gebiet porwiegenb oftifeber T^affe beginnt, 
(öegen (Dften ift eine fcbnellere Tibnabme bes norbifeben Blutes ju merten, 
fobalb bie ^Ibe unb 0aale, gegen 0üben, fobalb ber iTtxin überftbritten 
tpirb — jebo(b reitbtn Dom bltaingebiet b^r beutlicbe ^uftröme norbifeben 
Blutes in alle größeren Slußtäler biuein. 3m großen gansen wirb man aber 
jebenfalls fübliib bes bttains unb (mit Tlusnabme ber Büftengebiete ber 

0flfee) öjllitb ber beutftbspolnifcben 0pra(bgren3e unb t?iellei(bt auch febon 
in 0flpreußen niebt mepr »on einem X)orrr>iegen ber norbifeben Baffe reben 
bürfen, nur no(b »on mepr ober minber ftarten sSinfeplägen. 

^kt beginnen (öebiete, in benen gegen 0ften (mit Tlusnapme ber 0ftfee* 
Eüfle) bie oftbaltifebe Baffe immer mepr sunimmt. norboftbeutftplanb, ins* 
befonbere 0ftpreußcn, jeigt fiep als bas beutfepe (öebiet ftär!ften i6in* 
feplags ber oftbaltifepen Baffe, wenn man au(b bort noeb lange niept 
Don einem X)orwiegen biefer Baffe reben mötpte. IDer oftbaltifepe sSinfeplag 
nimmt ab üon 0ftpreußen (beffen Büftenfaum aber porwiegenb norbifep ift) 
gegen XPeften unb 0übwefXen. 3u 0berfeblefien beginnen bann fepon por* 
wiegenb oftiftpe (öebiete, botp ftpeint ber oftbaltifepe £infcblag fiep in 

^ T>gl. p. ©eptutening, Übet bie Borpctbcfepaffcnpcit bcc jum cinjaprig- 
frctcotlltgen SDtenß bctccptigten tOcpcpfltcbtigen ^cutfcplanbs, Ipob. — ^aep 
bet füt Barte IX pecivenbeten Brbeit pon J(£pett tjl 1906 bet Beieps- 
butepfepnitt bet Botperpöpe bet iEtnjdprigen 171,60 geipefen. 



2illgcmcincc Überblicf 273 

0a(^fcn noct> einmal 3u Der* 
flärfen unö fübtocf^Iic^ noc^ bis 
md} ILbüringcn, füMicb noch 
bie ine baycrifcbc 0berfrantcn 
hinein 3U reichen, leinen ftär* 
Eeren i6infchlag, jeboch noch 
nicht ein t)orx»iegen oftbalti* 
fchcr Kaffe jeigt fich in Hie* 
beröf^erreich, befonbere intlDien 
unb sunehmenb gegen bie 
beutfchtf(hc<hifehe unb befonbere 
gegen bie beutfeh * mabfarifchc 
Sprachgrenze. X)on Hieberöfiers 
reich het verliert fich biefer ojl* 
baltifche i6infchlag gegen tPes 
ften unb 0üben. 3m großen 
ganzen tx)irb man in IDeutfch* 
lanb xoeftlich ber Slaxoengrenzc 
(ugl. Karte VII) Eaum noch 
einen beutlichcren oftbaltifchcn 
J6infchlag finben, auegenommen 
(burch polnifchc unb oftbeutfehe 
Tlrbeitereintuanberung) im rhei* 
nifchstueflfälifchen 3nbuftriege» 
biet. 

2lle bae beutfehe (Sebiet 
ftärEften t)or\x)iegene ber 
binarifchen Kaffe muß gels 
ten fafi bae ganze (öebiet ber 
bafutoarifchen Ulunbart (aifo 
(Dflerreich unb Bayern), befon« 
bere füblich ber IDonau. IDiefee 
Borxoiegen nimmt im allgemeis 
nen uon Horben unb XDeften 
her zu, je weiter man fich bem 
@übo|Ien bee beutfehen Sprach* 
gebiete unb ber beutfeh*flotoe* 
nifchen Sprachgrenze nähert. 
StärEere i^infchläge binarif^cher 
Kaffen reichen aber im KIpen* 
gebiet noch weftUch bie in bie 
Schweiz, fchwächerc noch bar* 
über hinaue unb nörblich burch 
Bayern unb tDürttemberg hin* 
burch tuohl bie gegen ben 
fttain. IDie fitainlinie ifl fo* 
mit geEennzeichnet einerfeite ba* 
<■). R. (Sünttxr, JDtfd;. 2Caff«ntunöe 
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6ag bis ins tTtaintal »on Horöcn bcr bit norbifcbc Kaffe noch por* 
xpicgcn tPirb, anbererfeits babureb, bag binarifebe iSinfcbläge — mit Tiue* 
nabme ©aebfens unb bcs füblicben (tbüringens — taum noch über ben 
tTlain bitiaus reichen. £in binarifeber i^infcblag in 0ftpreugen tpirb tpeiter 
unten erxpäbnt. 

IDer ftärtfte oftifebe i^infcblag, feboeb nur ftellentpeife ein X)or* 
tPiegen ber oflifeben Kaffe, seigt ficb in 0berf(bIefien unb in ben gebirgige* 
ren JEeilen ©aebfens, xpobl auch noch in KItenburg einerfeits, in ©üb* 
xpejlbeutfcblanb anbererfeits, fo etwa im ganjen (öebiet ber alemannifcbcn 
bHunbart, feboeb mit flärterer Bnmif^ung ber norbifchen Kaffe in ben 
Slugtälern. 0iefer oftifebe £inf(blng Perliert ficb pon bort au9 gegen 0ften 
unb Horben, boeb immer fo, bag er in (öebirgen aueb in tHittelbeutfeblanb, 
ja no(b im ftärter fiebtbar ijt, in Horbbeutfcblanb anfebeinenb be* 
fonbers im gansen 0bergebiet unb in bttoorgebieten. Unperminbert ober 
nur wenig gegen Horben su abnebmenb reicht ber oftifebe jSinfeblag ber gan* 
3en beutfeb*fransöfifcben ©praebgrenje entlang bis ine wallonifcbe (öebiet. 

tOeftifebe iSinfebläge finb etwas beutliebcr su fpüren in ben 0ftalpen, 
in ber tPeftf^^weis, in ber Kbcinpfals, in ben bHofelgegenben unb im Kbein* 
lanb, bas (wie Sl«nbern) wobl etwas fcbmalgeficbtiger unb langtöpfiger er* 
fcbcint, als man nach ben Karten ber ^<x\xUy <oaar* unb ^ugenfarben unb 
bei ber ÜQOabrfcbeinlicbteit eines geringen fälifeben £infcblags erwarten follte. 

£in3elunterfucbungen liegen pon Horb* unb bHittelbeutfcblanb nicht por, 
fo bag hier nur wenig über biefe (öebiete bm$ugefügt werben tann. 

©tblcstuis'^olftein ober tocnigflcns beffen wcgltcbc ©cbictc muffen an« 
febeinenb als »ctbältnismägig nocbifcbec gelten als bie bäntfcben3nfeln, mürbe 
ft^ alfo in bejug auf noebtfibe Kaffenceinpeit an bie minbec gaef »ormiegenb 
norbifipen <5ebtete©d)mebens unb VToemegens unb bes bänif(ben3ütlanbs an« 
fcpltegen. Unter ben ’^aUigfrtefen foUen beutlid)ere Keimifebungen einer fur3« 
föpftgen Kaffe fein (?). 3m (Dgen ©(bIesmig«^oIgeins finben ftcb anfepeinenb 
beutlicperc iCinfcpIäge ogbaItif(t>er unb ogifeper Kaffe; bem ganaen (5ebiet eignet 
ein geu)ifferfälif(ber(balif(ber)i£infcblag.£)ie,friefenbesUTarf(bengebietsm6gen 
einen gärferen fälifeben iEinfcblagjeigen.KIImers bebt ge in feinemtttarfeben« 
buch (2. Kufl. J8bl, ©. 122) t)on ben nieberfäcbgfcben (Beegbemobnern ab: 
„i£ine berbe, breitfebulterige, geifebige, oft garf ins Korpulente gepenbe <Be« 
galt, mepr grog als Hein, ^änbe unb Jüge garP unb breit, . . . bas gerötete 
(Befiept »on runblicpem ©epnitte — bas ig ber eg)te ^riefentppus. . . . 5>er 
nieberfäebfifcbe (Bergmann ig bagegen burebgepenbs magerer, fepmaebtiger unb 
aufgefepoffener, »on furjem 0berbau unb langen fcptnalen Keinen, wenn auep 
mitunter garHnoepiS unb fein (Befiept päufig t)on fepärferen unb edigeren Um« 
riffen." 2lueb feelifcp gelte im\)erpältnis 3ueinanber: „leicpte (Beeg unb fepmere 
UTarfep". — SDiefe Unterfepiebe mögen peute fepon mepr tJermifept fein. 

Kaum minber norbifcp finb alle anfcpliegenben (Bebiete nieberfäcpgfcper unb 
friefifeper UTunbart mit Kusnapme UTedlenburgs unb Ä^auenburgs, mo fiep 
fepon beutlieper leiepte Sumifepungen ogbaltifeper unb ogifeper Kaffe 3eigen, 
mit Kusnapme ferner bes gärter fälifep untermifepten 0lbenburgs, befonbers 
ber olbenburgifepen UToorgebiete, unb ber iLanbfepaft ©tabe, t»o leieptere 
ogifepe iCinfepläge auftreten. 0gifepe iCinfepläge treten auep in polgeinifepen 
UToorgebieten am Kaifer«tt>ilpelm«Kanal auf. VTur wenig minber norbifep als 
bie eben ermäpnten (Bebiete erfepeinen tOegfalen unb bie an tUegfalen gren« 
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jcnbcn ^oUänt»ifc|>cn ^anbiitid^e, wo bcc fältfd;>c ißinfd^Iag auf bcutfcf>cm 
©pracbgcbtct n?abcf4)ctnli4> unt bcutUcbflcn fein witb. 

\)tr4><5 w i>at in (Dflfcicslanb fowic auf ben 3uibctfec»3>tfcln (^ollanb) eine 
tJecbältnismä^ig gto^e ^inja^l mittel« bis FurjPbpfigec HTenfcben gemeffen.^ 
3Die ^riefen febeinen jebenfalls minbec »oewiegenb nocbif4) ober nocbif<b«fälif(b 
3U fein, als man fid> im allgemeinen üoefieUt. 

iieiö^tett oflifcbe l£infd>Iäge 3eigen ftcb t)om Cbücingec VOalb i>cttciö;>cnb 
bis übet ben ^acj. iDoeb reicht bas (Gebiet ilärfflen i;)ort»iegens ber norbifeben 
Ttaffe wejllicb »om ^arj unb Cbüringer tPalbe t>on Vlorben i>et wabcfcb^mlttb 
noch etwa bis ju einer tlinie !Raffel—©iegen—fDortmunb—JuiberfeeC^ollanb). 

Don ben oftelbif4)en (Gebieten jeigt ficb nur wenig minber norbifcb 
als i^^orbwejlbeutfcblanb ber ganje Büfienfaum ber (Dflfee in breiterem Äüflen« 
jlreifen bis jur Weicbfel, bann in febmälerem ©treifen. Direbow b^tte ben 
lEinbrucf, ba§ noch einen flarfen norbifeben iCinfcblag höbe. 
iDie füblicberen (Bebiete 3wifcben iClbe unb VDeicbfel 3eigen neben bem gegen 
(l>ilen 3unebmenben ofibaltifcben IBinfcblag ojlifcbc l£infcbläge in breiten 
©trerfen linfs unb rechts ber (i>ber unb ebenfo entlang ber tOeicbfel; entlang 
ber tt)eid;fel mag auch ein leid>ter binarifd)er ICinfcblag Ct)on ©übpolen unb 
ben :Rarpatben b^t) reichen, in 5>an3ig finb mir binarifebe 3üge b<i«ft0cr auf* 
gefallen. 3n ©cblefien fommt 3U ber norbifeben unb oflbaltifcben Tlaffe bie 
oflifebe febon »iel beutlicber ba3u, unb 3war tritt bort innerhalb ber ojlifcben 
T^aife ber oben (©. 130) befebriebene leicht abgewanbelte ©cblag auf. Dor* 
wiegenb oflifebe (Bebiete mögen aber erfl in (Dberfcbleften unb an ber beutfeb* 
tfebed^ifeben ©prad>gren3e beginnen. 3n gan3 ©cblefien, wabcfd>einlicb gegen 
bie polnifcbe ©pracbgren3e \)xn 3unebmenb, mu§ bann auch mit bem <£in« 
fcblag besfenigen ITTenfcbenfcblags gerechnet werben, ben Tie che als fubetifebe 
Tlaffe befebrieben b<tt (t)gl. ©. I<?5). 3« ©cblefien, boeb t»or allem in VTieber« 
fcblefien, möchte ich einen leidsten ißinfcblag ber fälifeben "Haffe annebmen, 
ber üerbältnismd^ig öfters als eine gewiffe fdlifcb»oflifcbe Hreu3ungst>erbin* 
bung (Hlivoüariation) auf3utreten unb in ein3elnen teilen ©cblefiens einen 
beflimmten (Baufcblag aus3umacben f4)eint. (Über (Baufcbläge weiter unten 1) 

©cblefien linfs ber 0ber mag mebc bureb ein oflifebmorbifebes Haffen* 
gemifebe, ©cblefien rechts ber Ober mebc bureb ein norbifcb'Oflbaltifcbes ge* 
fenn3eicbnet fein. 

Oflpreufjen 3eigt flärferen oflbaltifcben ICinfcblag neben fcbwäcberem ofli* 
febem (unb fubetifebem?) im mafurifeben ©praebgebiet, ba3u einen leichten 
binarifeben i£infcblag, ber t)on ben etwa 15000 ©al3burgern flammt, bie aus 
ibcem tJorwiegenb binarifd:)en (Bebiet im 1731 bortbin ausgewanbert 
ftnb (Hbb. 158,2J8,5^00). STinarifebes ^lut fonnte ich auch in iDan3ig bet bort* 
bin eingewanberten Oflpreu^en feflflellen. 5)eutlid;) 3eigen bie bisherigen 
Hlutunterfucbungen einen raffifeben Unterfebieb ber weflelbifcben r>on ber ofl* 
elbifcben 23e»ölferung DJorbbeutfcblanbs, infofern als öfllicb ber '^tave, iBlbe 
unb ©aale bas B*Hlut bduftger, bas A*T3lut minber bdufi'g ifl als wefllicb 
biefer tlinie (t>gl. ©. 182 ff.). ?Die »orwiegenb norbifd)en ITTafuren — fie 
werben als willensFrdftig unb unternebmenb gefcbilbert — flehen raffenmd^ig 
ber (Befamtbeit ber Oflpreu^en t)iel näher als ber (Befamtbeit ber Polen, mit 
benen fie fpracblicb t)erwanbt finb. ©ie höben bem beutfeben (Beiflesleben »iel 
wertvolle Hräfte 3ugefübrt. 

tDenn ein <Blücfwunfcbfd)eeiben ber ©tabt Königsberg an ben Seichter 

^ Direbow, 3ur pbvfifeben Hntbtopologie ber JJeutfeben mit befonberer 
Herüeffiebtigung ber ^tiefen, 1876, 
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Harte X. 2Mauäugige ^lonöe (nad) Unterfucbungen von Parfons) 

Harte XI. braunäugige braunbßßrige (nad? Unterfucbungen Don Parfone) 



0fl6cutf4>Ianb 277 

©ubecntönn eine “üereinigung t)on ttatFcaft unb ©elbflbetnu^tfein mit einem 
^ans 3UC P^antöfliF be3ei4)nenb cflpteu^ifeb nennt, fo ifl bie :Eenn* 
jeiebnung einer norbif(b‘OflbciItifct> gemifebten 23et»6IFerung gegeben* 

Berlin ^at ftcberlicb fiel jlarfere niebtmoebifebe iSinfebläge als feine Idnb* 
liebe Umgebung* 

5)ie in Pofen in ©pracbinfeln unb in ben ©tdbten inobnenben SDeutfeben 
m6gen in bec ^auptfacbe eine nocbifcb‘OjlbaItifeb»oflifcbe I1tifd>ung bacjlellen* 

jRarte XII. IDuntelbcitsinbcir (nad) Parfons). 
E^en IDuntelbeitöinbcie (Index nigrescens) erbält Parfons babureb, baß er ausreebnet, 
miffiel Prozent Xcinblonbc (blonb blauäugig), tnienicl Pro3cnt T^einbraune (braun* 
baarig, braunäugig) unb wienicl Prosent (öemifebter (i3Ionbe mit braunen 7higcn, 
73raune mit blauen klugen) er unterfuebt böt unb bann ben <3unbertfag ber (öemifebten 
ju bem mit z nernielfältigten <3UnbertfaQ ber Xeinbraunen jäblt. i6r gibt alfo ber 
(Sruppe ber (öemiftbten, bie nur ein bunfles Utertmal bßben, nur bulb fofiel (ßt* 
tüid)t tfie ber ber Xeinbuntlen. E^iefer E^iinEelbeiteinber tx>irb berechnet, meil ja in 
manchen Gebieten bureb tneitgebenbe Permifdjung bie 5öbl öer Xeinblonben unb 

Xeinbraunen nerbältnismäßig febr gering geworben fein Eönnte 

(Pftmittelbeutfcbicxnb jeigt ftcb (bis auf bas tuabrfcbeinlicb febon nociüie* 
genb oilifebe, jebenfalls in ber ^auptfad^e ofiifcb'Oilbaltifcbe 0berfcbIefien) als 
norbifcb‘C>ilbaItifcb'OjIif(b>cs (Bebiet* ©aebfen febeint einen wieber etwas ner« 
jlärften ofibaltifcben (Cinfcblag aufjuweifen, ber gegen tCbüringen wieber ab« 
nimmt unb fid> weftlicb ber ©Ian)engren3e verliert* jPie b'^bte gelegenen füb« 
lieben Ceile ©aebfens, ba3u ©acbfen«2lltenburg, f(^einen febon »orwiegenb 
oflifcb befiebelt 3U fein* 3ebenfaUs ijl ber norbifebe iBinfcblag in (Pberfcblefien, 
©aebfen unb ©aebfen'Tlltenburg Faum flärfer, fielleiebt fogar geringer als 
ber norbifebe iCinfcblag in Baben unb in ben minber norbifeben (Bebieten 
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tOutttembergs. 5>te i>cUen Farben in 0becf(bIeften, ©aebfen unb ^fltbütingen 
ftnb ivabrfcbctnlicb mel>t bet oflbaltifcben ab bec norbifeben "HaiTc jujuadblcn. 

3n bec oflbaItif<b unteemifebten PcotJtnj 3ranbenbucg unb Pco»in5 ©aeb* 
fen unb in itnbalt nimmt bas Dotwiegen bec noebifeben “Haffe gegen X^oeben 
unb tPeften ju; bie Hltmacf febeint ben Übergang ju bem norbiveilbeutfcben 
(Bebiet jldrfilen “üormiegens bec noebifeben Haffe 3U hüben« ^iefec Übergang 
trieb bem gut beobaebtenben ^laien febon beutlid)/ ba mit biefem Übergang 
eben auch bie unteren ©tänbe burcbfcbnittlicb norbifeber trerben« Ä^angbebn 
febrieb in feinem „Hembranbt als iSrjiebcr" (1890): „VlO(i> fegt finbet man 
jtrifeben ©tenbal unb ^angermünbe im nicberen "Üolfe einen ©cblag ron fern» 
haften Ittännern mit bligenben Hugen unb b«!^ fübnem, b^Ib bebäebtigem 
(Befiebtsausbrudf«" 30ie feelifcben iCigenfebaften bec noebifeben Haffe kommen 
aifo in biefen (Bebieten auch febon innerhalb ber unteren ©tänbe bäufigrr ror« 
Hueb ^umbolbt n>ar ein foI<ber Übergang in bas (Bebiet jlärFilen \)ora)iegens 
ber noebifeben Haffe aufgefaUen« 3n feinem Cagebueb ron bec Heife naeb 
©tettin, ©tralfunb unb Hamburg 1796/97 febreibt er — norbifeberes Husfeben 
unter bec t^erefebaft bes noebifeben ©^önbeitsbübes für bas „febönere" neb« 
menb —: „©ebon ron Uefermünbe an febien fieb, trie ieb 3« bemerken glaubte, 
bie Sübung unb PbvftC'gnomie 3U rerbeffecn. 3<b f^b bei treitem mehr (Be* 
fiebtec mit bejlimmteren, niebt fo ineinanber gelaufenen 3ügen, als man in 
bec ItTarf unb bem übrigen Pommern finbet. iDec gan3e ©ebnitt bes <Beft(bts 
febien länger unb niebt fo ffaeb unb breit, t)or3Üglieb bei ben tOeibern." ©o* 
trobl ber Übergang in bas flärffl rortriegenb norbifd>c (Bebiet SOeutfeblanbs 
trie bas Übertriegen ber noebifeben Haffe mag aber 3U ^umbolbts Seiten beut» 
lieber getrefen fein« iBin 3iemlieb beutlieber Übergang t)on einem norbifeb» 
oflifeb‘OflbaItif4>en (Bebiet mit fälifeben iCinfeblägen 311 einem rortriegenb 
noebifeben (Bebiet ergibt fieb aueb beim Überf(breiten bec fränfifebmieber» 
fä4)fifebctt ©praebgrcn3c nocblieb bes ^büringer tOalbes unb feiner Husläufer 
in ber (Begenb bes (Dberlaufs bec VOefer« 

55er Xtbüringec VOalb 3cigt fieb als bec nörbliebü^ flärFece “üorjlo^ eines 
ilärFer ofiifeb untermifebten (Bebiets gegen PTorben« ttbücinger tOalb 
foUen bie ^öbenbetrobnec böber geivaebfen fein als bie ^albetrobner« 55ie 
Serbiferung ©aebfcn»VOeimars i^l etwas niinbec fur3fbvbg feine Um» 
gebung, babei burebfebnittlieb böb^t^ gewaebfen« Hn ben ^büringer tOalb 
feblie^en fieb füblieb unb öjllieb ^bbcn3Üge an, bie wobl febon ^oririegenb 
ofiifcb finb, ber Jranfenwalb, bas Ji4)tclgebirge, bec JränHfebe 3u»5a« Hueb 
Hbbn unb Dogelsberg finb bunHec als ihre Umgebung« 55em UTaintal entlang 
bringt bis in bie 5^äler bec VTebenflüffe bttiein ein rerjlächcr norbifeber 3u» 
flrom« Vom Cbüringec tOalbe unb t5on Böhmen ber reieben bie fübliebflen 
beutlicberen Ifiinftrferungen oflbaltifeben Blutes bis ins bayrifebe (Dberfranfen, 
bis etwa gegen VTürnberg« 3« ^bweingen b^t ttt«« (fo febon Hanfe unb 
H6fe) einen flärferen fälifeben ißinfeblag angenommen« Hanfe, 5)ec Ulenfeb/ 
3b« II, I9J2, ©« ^67, nimmt „in Thüringen unb in ben tbücingifeb=fränfifeben 
(Begenben 3averns unb gan3 UTittelbeutfcblanbs" fälifebe (Cinfcbläge an« 3eb 
möebte feboeb für Thüringen nur noch einen fcbwa<ben fälifeben ißinfeblag an» 
nehmen, einen flärferen für bie norbbeffifeben (Bebiete« 3ei jlärferem fälifebem 
iCinfeblag müßten Thüringen unb VJorbbavern fowobl höheren VOuebs wie 
größere »^eUigfeit 3eigen« Vor Hnerfennung ber (non 55cnifer unter bem 
Plamen race orientale aufgeflellten) oflbaltifeben Haffe würbe, was aber aueb 
beute noeb öfters gefebiebt, mit bellen »färben nerbunbene 3reitgefiebtigfeit 
gelegentli<^ als 2ln3eieben eines fälifeben iEinfeblags angefeben« 
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^ollanb unb ^lanbcrn jctgcn ftd), bcfonbccs bae ccflccc, als int gan3cn 
nur ivcnig ntinbcc nocbifd>e (Bcbictc als VTicbcrfad^fcn. SJcc nocbifd)|lc iLan* 
bestell ^oUanbs tfl ^cteslanb* 5)unHece ©ebiete beginnen eeft ienfeits bec 
beutfcb=fcan3Öfifcben ©pcacbgcen3e, in Belgien fogac in flaeFec S^unfelbeit. 
X^ocboflboUanb (©coningen, 3:)tentbe unb ©üecijfTcI) febeint einen oflbaltifcben 
iEinfcblag 3U höben, beffen X>otfontnien in biefem ©ebiet allecbings nicht 
leicht 3U eefidren tnäce. ItTan ^lellt (ich ^oUanb (unb gelegentlich öueh ^lan« 
becn) in jDeutfchlanb int aUgenteinen als jläcPet: »orwiegenb noebifeh vot, als 
biefe ©ebiete in VOitFIich^eit finb. ^oUanb 3eigt ein flätfec oflifch untecmifchtes 
©ebiet mitten in bec ^tanbfchaft VTocbhoUanb unb im tOeflen bec Canbfehaft 
Utcecht» iDie 3nfeln »oc bec ^heinmünbung finb feemäets »octüiegenb noc« 
bifch, lanbwäcts fläefee ojlifch untecmifcht, menn nicht fogac »oetniegenb 
oilifch* ©tacFen oflifchen iEinfchlag 3cigcn t?oc allem t^oeb« unb ©übbeoelanb, 
ebenfo bas »feillanb biefen 3nfeln unb bie ©egenb um Meegen op 
5oom* S^iefe ojlifchen Beimifchungen »ecliecen fich tniebec in ^lanbecn, wo 
nun anfeheinenb abec ein leichtec wejlifchec lEinfchlag 3U finben ifi, ben ja 
gan3 Belgien unb ^canFceich gegen ©üben 3unehntenb 3eigen* 5Die Hanbfchaf« 
ten tOe^lflanbecn unb ^Intwecpen finb in xflönbecn am ^tü^en, etwa mittel« 
beutfd)en ©ebieten entfpcechenb, UTu^ man in ^lanbecn mit einem gecingen 
oflbaltifchen IBinfchlag cechnen? ?Die niebecfcänFifch'Wallonifche ©pcachgcen3e 
ifl beutlich eine ^affenmifchungsgcen3e. 5)as wallonifche Belgien ifl gleich »tcl 
bunflec unb fuc3föpftgct* »füc ^oUanb ifl ein lEinfchlag malapifchen 3lutes 
3U t)ec3eichnen, bec fich in ben gcö#ecen ©täbten beutlich veccät unb aus ben 
iriifcht>ecbinbungen flammt, welche ^oUänbec feit bem 17* 3ahchwnbect in 
ihren oflinbifchen ^eftgungen gefchloffen höben (»gl» ©» 173)* 

J>as Tlhrinlanb ifl etwa fo »oewiegenb nocbifd> wie ^ollanb, nocbifchec 
als ^lanbecn» l£s fchlie^t fich im “üoewiegen nocbifchec Tlaffe an VTiebecfachfen 
an. ©taef oflifch untecmifchte obec »oewiegenb oflifche ©ebiete ceichen ins 
Tlhrinlanb »on Belgien her übec bie IBifel bis in bas ©ebiet um “Hachen,^ 
auch tn ben ^unscüd? hinein, wie übechöupt auf linfscheinifdiec ©eite nuc 
bie ^luhtälec fo hell finb wie bas cechte Tlheinufec, fo »oc allem bas JTIaas«, 
ITtofel« unb VTahetal. 3nt VTahetal fcheint »oc allem bas linfe Ufec »on Hau« 
benheim bis Äicn eine immec noch flacf »oewiegenb nocbifche 3e»ölFecung 
3U höben, feboch befonbecs in :Eceu3nach mit weflifchem lEinfchlög. \>om cech« 
ten ITIofelufec unb »om linfen l^7aheufec ceichen hellece 5üge noch gegen ben 
bunHecen ^unscücf hinöuf. 23efonbecs hell ifl in feinec bunHecen Umgebung 
noch bec (Dbenwalb mit 2lusnahnte feincc füblichen höheren ißrhebungen. 5!)as 
UTümlingtal im (Dbenwalb foU auffällig »iel oflifche Bewohner höben. Weiter 
füblich unb öfllich bes unteren ITTaintals beginnen nun ©ebiete, in benen im gro« 
^en unb gan3en wohl nicht mehr »on einem \)orwiegen ber norbifchen Tlaffe ge« 
fprochen werben fann, ebenfowenig wie (mit 2lusnahme bes ©flfeeFüflenfaumes) 
inVTorb« unbltTittelbeutfchIönböflliä>bermittelalterlichen©lawengren3e.jDie3e« 
»olferungbesWefierwalbes fcheint einen beutlichenfälifchen l£inf4>lög 3u 3eigen. 

3n bem gan3en ©ebiete, bas bucch ©übhollanb, ^lanbern unb Tlhrinlanbe 
an3ugeben ifl, erfcheint — fo weit fich bas nach ben bürftigen bisherigen Un« 
terfuchungen ausfagen lä^t — ber ltängen*3reiten«3öbep bes lEopfes etwas 
niebriger, als man nach bem tJorfommen heller unb bunHer ^aut«, ^aar« 

^ 3« ber ICifel fcheint bie oflifche Tlaffe flellenweife fo rein auf3utreten, 
bah ntön gelegentlich t>c>n bort »erein3elt wohnenben „UTongolen" hbren Fann; 
befonbers bie ©egenb »on l^T^ieberbettingen fei »on „VTachFommen ber ^un« 
nen" bewohnt, fabelt man. 
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unb 2tugcnfatbcn »ecmutcn würbe: fo »errat fiel) anfebeinenb ber i£infd)Iag 
einer weiteren langföpfi'gen "Kaffe (au^er ber norbifd>cn unb ber fdlifcben), 
nämlicb ein weilifd)cr iCinfcblag. iDiefer tritt in ben bejeic^neten (Gebieten 
aUerbings fajl nur in einzelnen weflifeben ItterFmalen, feiten in reinraffig 
weilifeben ItTenfcbcn auf, 

ibie fübbeutfeben (Bebiete Fonnen im folgenben einjeln betrachtet werben, ba 
fie beffer burebforfebt finb» ^ier ift nur nochmals auf ben weftifeben iCin» 
fcblag b>n5uweifen, ber ficb wohl in ber Pfal3, in ben ItTofelgegenben unb im 
linFö* unb red)törbeinifd>cn Kbeingau, aber — wie eben »ermerFt worben 
ijl — auch nod> nörblicb unb norböjllicb »on biefen (Begenben, etwas beutlicber 

3eigt, febenfalls bis gegen IClberfelb 
' i^ Lö^ngen-Breilen-Jndizes c(es Kopfes bin noch febwaeb bemerFbar 3U fein 

gefa?,genen 3« rbcinifcben (Begen* 

78-60[ 
80.01-Ö5.33 

^über85,55 

Frankre 

Karte XIII. 

ben, befonbers in ber Pfal3, fallt ja 
auch bie grbb«« KeweglicbFeit, Reiter* 
Feit, ja HeibenfcbaftlicbFeit berKetJoI« 
Ferung auf fowie ibc ^ang 3u Keb« 
feligFeit, 3U ©cbldgereien, l£in febt 
guter Beobachter, VD» Kiebl/ but 
in feiner „Vlaturgefcbicbte bes 11)01* 
Fes" (Bb, I, 1856) ben Kbeingau ben» 
jenigen beutfeben Ittenfcbenfcblag ge* 
nannt, „beffen (t\>atafttt wohl nm 
meijien tDablferwanbtfcbaft mit bem 
italienifcben ©o empfanb Kiebl 
bie feelifcben l^igenfcbaften ber wejli* 
feben Kajfe aus bem Kaffengemifcbe 
biefes ©tammes becaus. IBr wies auf 
bie geringe Xleigung 3um ©elbjlmorb 
bin, fanb ben „Kbeingauer" leicht 
empfänglich für jebe Krt „Anregung 
unb Kufregung", fanb für ihn eine 
gewiffe „(Dppofitionslujl" be3eicbnenb 
fowie auch ©inn für bas „(Bra3i6fe", 
für anmutige Fünjllerifcbc XDirFung, 
er nannte biefen beutfeben ©tamm 
„fcbnell aufbraufenb" unb einen 

©tamm „neugierigfler (Befebopfe", Kueb »om Pfäl3er wei^ er 3u berichten, ba^ 
biefer »iel auf ©cbliff im Umgang unb in ber BeFIeibung gibt, IBin pfäl3ifcbes 
©priebwort laute: „Beffer bu fagfl eine ^Dummheit, als bu fagjl gar nichts,^ 
VDenn Kiebl biefe KbeinfranFen als leichtblütig, beiter, leicht erregbar, gefprä* 
ebig, neugierig unb fcblagfertig 3ei<bnet, fo gebtbaraus ber weftifebe iBinfcblag 
recht beutlicb beetjor, wenn biefer iSinfcblag ficb auch in raffenFunblicben IKa^* 
3ablen nur unbeutlicb äußern mag unb rein weftifebe UTenfeben auch in biefem 
beutfeben (Bebiet feiten fein werben, 5?ie Pfal3 3eigt(wie ber oflbaltifcb untermijochte 
cDflen unb ber »orwiegenb binarifebe ©übojien bes beutfeben ©praebgebiets) 
eine be>be Beflrafungs3iffer für gefäbtliebe Körper»erIeQung,^ 5)ie Be3eicbnung 
„!Rreu3nacber Cotfebläger" (wegen ber »ielen ©treitigFeiten) unb „Pfäl3er 
Krifcber" (wegen bes lebbuften ©preebens, „Kreifebens") weifen ebenfalls 
auf ben weflifeben iBinfcblag bin, Otueb ein leichter binarifeber leinfcblag foU 
jtcb im Kreife Kreu3nacb 3eigen, wohin eingewanberte ©al3burger (beren 

^ 21 febaffenburg, ^as llerbrecben unb feine BeFämpfung, 1923, 
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dflccccid>if<t>c VTamen no(l) mci>vfaö^ auffallcn) binartf4>cs Blut mitgcbt;ad)t 
haben* “Hothf Beittäge jut ‘Hntbcopologic bet Pfalj (ittittcil* b. Pfalj. 
Peteins f. Uatuefunbe, U. Bb. III, 1928) nennt bic Pfalsec noebifeh« 
oflifd) mit btnaciffhen unb feltenen cueilifchen ICinfchlägen; man tnicb abec 
bduftgete tneiliffhc iCinfchldge »eemuten büefen. 

Pom gan3en tneillicben Utittelbeutfcblanb, befonbetö fowett biefe« bec fcän* 
Ftfd>en lüunbact angehöct, erhält man ben ißinbeuef einer befonbers flarfen 
Purcheinanberfreu3ung ber bort »orfommenben "Kaffen. 

iBIfafl'^tothringen 3ei0t 
(td) al6 bunFeliles (Bebiet beut« 
(eher ©pra<hr* ©<hc>n bie (Begenb 
um ©pever u. ber (übliche ^arbt« 
tüaIbfinb3iemIichbunM,t)ielIeicht 
fchon »ormiegenb oftifch (2) unb 
»on ber pfäl3.«elfäffifchcn (Bten^t 
3ieht (ich ein bunfles (Bebiet burch 
0an3 iCIfa^ hinburch, in melchem 
nur in ber Khrinebene \>eüevc 
©treifen »orfommen. Pie Karte 
ber Körperhöhe lä^t vermuten, 
ba^ bie PunMheit im iCIfa^ 
auch ber binarifchen Kaffe, nicht 
nur ber oflifchen, 3U3ui»eifen ijl. 
Cotheingen 3eigt t»ie ILupem« 
bürg, bie Ißifel unb bie Krbennen 
ein tjormiegenb oflifche« (Bebiet, 
in tnelchem nur bie Päler ber 
©aar unb ihrer VTebenflüffe et« 
mas norbifcher finb. Pas inner« 
halb beö beutfehen ©prachgebiets 
als bunFelfles (Bebiet erfcheinenbe 
(£Ifa^«(Lothringen erfcheint je« 
hoch in ber fran3Öfifchen 21uf» 
Heilung unter 8^ europäifchen 
Pepartemente an 8. ©teile, ifl 
alfo in be3ug auf ^ranfreich ein 
uerhältniemäHig helles (Bebiet. 

InDsaR-UHirlnatl 

Barte XIV. 
iDer <an^f9^ur(^fd?nitt ers 
fdjfint hier böber 0I9 auf 
Äartc IX ; vtrmutlid) öee« 
halb, KDcil sur Seit öfr Uns 
terfuebung in leifaßs^otb- 
ringen bie bei jRarte VllI 
ertr>äbnten (nid)t eiliges 
rechneten) böber getpaebfenen Tluslefegruppen £inbeimif(ber 
»erbältmeinäßig geringer »ertreten toaren. ÄarteXIV gibt 
alfo mehr ein Silö ber ganjen upebrfdbigen Bepölterung 

als jRarte VIII 

Baben gehört öjllich einer (Linie ^eibelberg«Pfor3heim — mit Ausnahme 
bes (Bebirges um ^eibelberg unb ber (üblicheren, höheren Ceile bes VTecTarberg« 

— jener mittelbeutfihen ©tufe eben noch »ortuiegenber norbifcher Kaffen« 
3Üge an. 3n biefem (Bebiet äußert (ich auch ber oben ertüähnte lüejlifche (Bin« 
fchlag noch, ber es beivirFt, baH auch bie babifchen Pfä^er gelegentlich als „un« 
bejlänbig unb jleeitfüchtig" be3eichnet luerben. Pas übrige babifche (Bebiet, 
wenn man es im (Befamtburchf^nitt betrachtet, gehört »ielleicht — wenn man 
bie Kheinebene ab3ieht: wahrfcheinlich — wohl im großen unb gan3en einem 
eben fchon t>orwiegenb oflifchen Kaffenbilb an. 3m ein3elnen betrachtet, 
3eigen (ich beutliche OlbHufungen, bie im allgemeinen bas gleiche Bilb wie bie 
(Bebirgsabjlufungen bieten. Porwiegenb oflifch iHt wie oben »ermerPt, ber 
©chwar3walb, uor allem in feinen mittleren unb nörblichen höht«” Peilen. 
Pie t^öhen unb höheren Päler um Baben«Baben, um ben Kniebis unb bie ^ornis« 
grinbe finb auffallenb ojlifch; auffällig Pur3gewachfen finb bie Bewohner bes 
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^cjicFs VOoIfac^, &cc 8tc 6ut:c|>fd)nittltc^ ntc&cigjlc %ötpcvi>o^t bcs 5)eutf4>cn 
Ticid^cB aufwcijl (1,61 cm). 5)ic V?:ö(^bacbc3icFc fcblic^cn ftcb tbm «n, auch bie 
toürttcmbccgifcbcn VTöcbbarbc3irfc bis füblict) in bic ^aat hinein. i)uccb bie 
23aac beidbt »on tPüntembeeg bcc — «tib bec3ulciten bucd> bas t1:ecfartal bis 
t)om UTaintal l>cv — bec ^iusläufcc eines noebifeben 3uflcoms, bec fteb im 
(Bebiet bes ^elbbecgs im ©cbn)ac3tüalb 3ecflceut. igin 3tt)eitec ‘Husldufec bes 
nocbifcbecen UTain^VTecfac^Suflcomes bringt ins babifebe itanb bem oberen 
5:5onttUtaI entlang unb enbet etwa ebenfalls im ,felbberggebiet. 

2lbb. 37$ a—d. ©cbäbel eines bbjäbrigen ITlannes aus ©cbadjeti, "Jlmt IValösbut. 
Sch: $3,6, G: 94,95. Dortniegenb binarifd) mit norbifebem £infd)lag. (Hac^ igcftr) 

iDer ©übbting bes ©cbi»ar3tüalbs ifl tnobl »ortüiegenb (?) oilif(b/ jeboeb 
mit einem febr merHicben binarifd)en ISinfcblag, »or allem im (Bebiet bes fog. 
^OQentnalbes, tno bie binarifebe "Kaffe i»abrfd)einlicb rtormiegt. 5>ie breiteren, 
ebeneren Uferflrerfen bes "Kbeins im (Bebiet ber ©eböffb^afener reebtsrbeinifeben 
Kantonsgren3e meifen einen ilärferen norbifeben iCinfcblag auf. iDas f(bwei3e* 
rifebe (Bebiet aber unmittelbar um ©ebaffb^afe^^ ifl anfebeinenb jldrfer ojlifcb 
burebmifebt als bas angren3enbe babifebe. hingegen ijl bas tOejlufer bes 3oben* 
fees im ujeiteren Umfreis, ettna fomeit bie niebrigeren 3obenerbebungen »er* 
laufen, twieber brllrt^* hierher reicht, »om b<>bcn3ollernfcben (Bebiet J^ct, ben 
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fruchtbaren V^teberungen folgcnb, ein meiterer ‘Huslaufer bee norbifcheren 
nTain«VTerfar«3uilrc»m6. 

Jiemltcl) auögefprochcn ijl ber (BegenfaQ einer bunflen gegen eine auf- 
gehellte 25et?dlferung ba, wo ber ©teilabfall bes ©chwarjwalbes gegen VDeilen 
an bie 'Kheinebene reicht. JJurch bie gan5e rechtsrhcinifche i£bene läuft ein un- 
unterbroienes :»anb hellerer 3et>blferung, beutlich gegenüber ©tra^burg auf 
einer längeren ©treefe norblich unb füblich »on :Eehl, beutlich itn Sejirf 0ffen. 
bürg, wo bie norbifcheren ©ieblungen in bas ^Rinjigtal hü^einreichen. ißine 
ÜarPe norbifche Sumifchung erfcheint in ber ©übwe^eefe 23aben0, int ItXarf- 
gräflerlanb, im <5ebiet bes tOiefentalö talaufwärts etwa bis 3eU unb rheinauf- 
wärts bis etwa 3um ICinflug ber 2lar unb VDutach- iCin gewiffer, nicht eben 
geringer, binarifcher Ißinfchlag lä^t (ich t)om füblichen 23aben het noch bis 
nach IHittelbaben unb weiter norblich t»erfolgen (2lbb. I^I, HS/ H6)* Vtach 
“Hmmon h^t :8aben J5% Böpfe unter 3nbep 79 unb 3^% :Rur3föpfe. 

5)ie beutfehen Ceile ber ©chwei3, bas (Bebiet ber hochaicmannifchen 
ITTunbart, ein im gan3en wohl »orwiegenb oflifches, ficherlich aber ba unb bort 
flarf binarifch unb fchwach weflifch untermif4)tes (Bebiet, finb hoch immer noch 
burch norbifche Seimifchung (fchäQungsweife 30% norbifä)en :BIutes im (Be- 
famtforper ber beutfehen ©chwei3) gefenn3eichnet, unb 3war heben ftch 3iem« 
lieh fcharfe lEin3el3Üge ber %atte ab. 3n bie Cäler ber 2iar, Himmat unb 2^eu§ 
hinauf reichen norbifche Benn3eichen, VTachwirPungen frühgefchichtlicher ale- 
mannifcher, vielleicht im ein3elnen noch vorgefchichtlicher feltifcher l£inwanbe- 
rungen. ?Die 23eimifchung iü fo üueP, ba^ bie ^auptgebiete vorwiegenb oflifchec 
^affe b3w. oilifch‘i>»nurifcher ^Haffenmifchung nach (l>üen (Churgau, 2lppen- 
3ell, ©t. (Ballen mit ‘Husnahme bes helleren Oberrheintals, (Blarus, (Brau- 
bünben, Ceffin) unb nach Weilen (VOallis unb tOaabt) abgebrängt erfcheinen. 
ICrfl an ben (Bebieten h'^tbi^er (Bebirgserhebungen enben bie norbifchen IBin- 
fchläge; im ferner Oberlanb reichen fie fogar 3iemlich hoch hiuuuf, unb befon- 
bers bas ©immental fcheint einen flüePeren norbifdhen ISinfchlag 311 hüben. 
Cas ^aslital im ferner Oberlanb foU nach einer ©age, bie 3ueril im 15. ^ahe* 
hunbert auftaucht, fich über nicht bewaheheiten lä^t, von ©chweben aus be- 
fiebelt worben fein. 3n biefem Cal foUen auch verhältnismäßig viel Blonbe 
unb blauäugige unter ber bevölFerung fein. Wilhelm v. ^umbolbt fanb 
nach feinem Cagebuch t)on ber beife nach Paris unb ber ©(hwei3 17^8 bie 
bevölPerung von Ittepringen im ^aslital auffällig „ebler" unb „fchbner", 
woraus auf einen flärPeren norbifchen iBinfchlag 3u fchließen ifl. C>och melbet 
er nichts von einer größeren ^äußgPeit heller färben: „l£s iß unbefcheeiblich, 
wie fd)ön Htänner unb Weiber l>ict finb. . ♦ ITleißenteils feine 3üge, eine feine 
eble Phvfiognomie, ber fchlanPße Wuchs unb lang in flechten herabhängenbes 
fchwar3es ^aar . . . beinlichPeit.^' ©omit barf für bie 3eit um J79b im^aslital 
eine norbifch*binarifche UTifchung mit nur geringem oßifchem ISinfchlag an¬ 
genommen werben. 

Tluffällig iß bie verhältnismäßig hüußge blonbheit unb verhältnismäßig 
große ^lörperhöhe in Unterwalben, beffen IBinwanberungsfage (vgl. ©chiUers 
Cell) ja au<h ©Panbinavien als Urheimat bes ©tammes nennt. 5)iePirchowfche 
©chulPinberunterfuchung ^atte in ber (Befamtfchwei3 (alfo nicht nur in beren 
beutfehen (Bebieten) 25,7% „blonbe" gefunben; 3b in ben fanb in ber beut¬ 
fehen ©chwei3 bei lHrwa(hfcnen 22% „:Blonbe".^ 3n ber gan3en beutfehen 
©chwei3 iß ein leichter weßifcher iCinfchlag bemerPbar, 3unehmenb gegen bie 

^ 3b in ben, Beiträge 3ur “llnthtopologie ber ©chwei3, 2lr<h‘ f- Tinty^u, 
23b. 38, 1911. 
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fran36ttfd>c ©c^nuctj, &cccn oft bemerkte „:8cnjc0li'd)fctt unb Ccbbaftigfcit" 
ja 6cn n)cjlifd)cn iSinfcblag auch in fcclifcbcc ^inftd)t jcigt. 0b ftd> ein 
Icicbtcc iBinfcblag bcc ocicntalifcbcn ^affc ccbalten l>at7 — 3ni JO, 3abt« 
bunbert tnaren ja (ujabrfcbcinlid) »ortniegenb ocicntalifcbc) ©araacnen bis 
tDallis unb VDaabt »orgcbcungcn. 

2(m meiften „^lonbc" fanb 3binben in ben !Rantoncn mit übcctnicgcnb 
j^abtifebetr 3et)6IFctung, fo in 23afcb©tabt, 5ücicb unb (Benf, ^ocbgctnacbfcnc 
langFöpjigc ^cUc (»ocinicgcnb noebifd)) fanben ficb in ©immcntal 2%, 
©ebtüvj l,S%, (Tbur 1,1%, ©tans unb ©atmen 0,5%; Heine fucjFopjtgc 
5?unHe (tjoctuiegenb ojlifcb) fanben ficb in ben gleichen (Gebieten 25,8% bsw. 
I0,5%, 9,5%; Heine langfbpjtge 5)unHe (tJOtiviegenb luejlifcb) in 
ben gleichen (Bebieten 9,4% bat». 3,5%, I0,7%, 4,7%, ITtan tnirb fagen fön* 
nen, ba^ in bec ©ebweis reineaffig norbifebe riTenfcben etina fo feiten feien 
t»ie in VTorbtneflbeutfcblanb reintaffig oflifebe* 

^ie beutfebe ©praebgrenje ber ©cbweia gegen bie franjbfifcbe, italienifcbe unb 
labinifcbe ©pracbe läuft nirgenbs einer febarfen (Brenae ber Tlaffen ober ber 
Ttaffenmifebungen entlang. VOäbeenb Jbinben im beutfeben 2Ianton (Blarus 
7% „3Ionbe" gefunben batte, fanb er im italienifcben Jlanton ^effin J2%. 
5>ie beutfebe ©pracbinfel im !Eanton (Braubünben, bie norblicb an bie la» 
binifebe, füblicb an bie italienifcbe ©pracbe grenat, bas beutfebe (Bebiet am 
^interrbein unb ©plügen, liegt mitten im tJoriniegenb ojlifcben (Bebiet. 5>ic 
romanifebe ©pracben fpreebenben Ceile ber ©cbmeia finb im ganaen beutlicb 
bunHer als bie (Bebiete beutfeber ©pracbe. Sl^ocb febeinen bie angefebeneren 
(Befcblecbter ber franaofifcb fpreebenben tDejlfcbiveia noch einen beträchtlichen 
norbifeben iCinfcblag bemabet au haben. 

VOürttemberg ifl geFennaeicbnet bureb einen norblicb'füblicben Sujlrom 
norbifeben :8Iutes, ber »on ber ItTaingegenb abaulciten ifl. ITTit Tlusnabme 
eines Heinen bunHeren (Bebiets, bas etwa bie Tlusbiegung ber bayerif^en 
0renae fübofllicb »<5« Jltiltenberg ausfüUt, gehört bas Ilanb t)om Utain bis 
öfllicb in bie ^obenlober ißbene hinein unb bis weflifcb an ben ©cbwaratnalb 
au jenem mittclbeutfcben (Bebiete, bas man als ein (Bebiet noch eben tJorwie« 
genb norbifeber Ittifcbung beaeiebnen mochte. (Bleich »orwicgenb norbifcb finb 
anfebeinenb bie (Bebiete längs bes ganaen VTecfartales. 3ni einaelnen ergeben 
ficb einige TIbflufungen: ein (Bebiet beiberfeits bes Vteefars um >5eiIbronn 
ifl wefentlicb bunHer als bie ©tabt ^eilbronn felbfl. iBin größeres (Bebiet 
beiberfeits bes mittleren :aocbers in ber (Begenb t>on ^all ifl auffällig heller, 
befonbers gegenüber bem unmittelbar füblicb baran anfcblie^enben ^öbenaug, 
ber auffällig bunHer ifl. geller ifl auch ein Heineres (Bebiet norbwefllicb »on 
ÜTarbacb. ^as (Bebiet ber cfilber füblicb unb fübofllicb uon ©tuttgart foU 
(nach t>. ^ölber) norbif(ber fein als feine Umgebung; unmittelbar öfllicb 
bat>on bem VTerfarlauf entlang unb hart bis an ben ^u# ber 'Hauben 2llb er« 
flrecft ficb tuieber ein (Bebiet auffälliger ^elligfeit, bas füblicb etwa bis ^ür» 
tingen, norblicb über (Böppingen bis in bie gebirgigen iCrbebungen ber (Be* 
genb um bie ^urg ^obenflaufen biueinreiebt. 

"üon biefer (Begenb aus »erläuft nun ein befonberer VTebenarm bes UTain« 
VTecfar»©tromes in fafl genau fübIicberHi(btung; er folgt febc beutlicb bem Zal 
ber ^ils, überfebreitet bie 2llb unb aiebl nach Ulm biuab, überfebreitet bie 
5>onau, aiebt niit feinem i£nb»erlauf im württembergifeben (Bebiet bie 3Uer, 
im bayerifeben (Bebiet bie (Büna hinauf unb wenbet ficb f oni 3llergcbiet noch 
einmal gegen bas 0flufer bes 3obenfees, wo er in bunHerem (Bebiet enbet. 

iBin aweiter lBnbt>erIauf bes norbifeben Sufiroms war febon »om unteren 
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Überlauf bc6 VTccfacö aus, «?abtfcbcinlt(b bcc folgcnb, übcc bas ^obcn* 
3oUcnfcbc itanb ctu?a bei ©tgmacingen an bic 5)onau gelangt unb uecläuft 
von bicc in stvei 2ttmen ins bunflece (Bebiett bec erfle, ben TCalfenfungen fol« 
genb, gegen bas tOeilufet bes ^Bobenfees ju; bec anbete, minbet beutlid)e, nach 
tOeflen gerichtet, fübivejllich an bet :öaar »otbei auf bas ^felbbetggebiet ju. 
5)ie lUitte bet 23aar »erläuft aifo hul&infclförmig in ein \>cüeves (Bebiet hinein. 

i^s fehlt nut noch bie ©chilberung bet »ottniegenb oflifchen (Bebiete VOürt* 
tembetgs. iDiefe finb junächjl bet höhnte ©chmatjivalb, bann — aber minbet 
bunM als biefer unb wohl flärfet binarifch untetmifd)t — bie "Hauhe “Hlb, 
ausgenommen bie noch ^eticten “Hlbübetgänge bes notbifchen Sujltoms. X>on 
bet 2lauhen 2tlb reichen »otwiegenb ofltaffifche 2tusläufet in bie Hohenloher 
iCbene hinein. 3n bet ©übhälfte VOürttembetgs ifl aber eine gewiffe jlätfete 
binatifche 23eimifchung (etwa 30% binatifches 23Iut?) fichet. S^inatifches Slut 
mag aber auch in bet ^otbhälfte tOurttembergs noch wohl etFennbar fein, 
itenj mochte in VOutttemberg einen iHinfchlag bet fälifchen "Kaffe »etmuten, 
weil et gewiffe feelifche 3üge bet fälifchen Kaffe, fo auch eine gewiffe ©tatt* 
föpftgFeit, für manche VOütttemberget bejeichnenb jinbet.^ 3n tDürttemberg 
jeigen (nach »♦ Hölbet) bie im KTittelalter flöiletlich gewefenen :Be3itfe eine 
größere H^uftgfeit »on !Rut3F6pfen als bie bamals htttfchaftlichen 3e3itfe. 

Savttn nimmt ebenfalls teil an bet Kusjlrahlung norbifchet Kaffe »om 
KTaintal aus. S^ias gan3e bavetifche UntetfranPen gehört bet mittelbeutfchen 
©tufe eben noch »otwiegenb norbifchet 3üge an, bet gleichen ©tufe alfo, bie 
(ich butch tOurttemberg hinbutch fo weit fübwätts etflrecPt. "üom bayetifchen 
UntetfranPen aus 3iehcn fich nun ebenfalls htUete 3üge in füböfllicherKichtung 
nach (Dbet* unb KTittelftanPen hinein; bie Aufhellung reicht aber fchon in 
0betftanPen unb KTittelfranPen nut noch hin, bie <Bten3e bes eigentlich bunP* 
len (Bebiets weitet nach ©üben 3u btängen. \)on einem immet noch beutlichen 
"Dotwiegen notbifchen 23luts wie in bem württembetgifd)en (Bebiet bes KTain* 
VJecPat«3uiltoms lä^tfich füblich bet (Bttn^t UntetfranPens Paumnoch fprechen. 
3n UnterfranPen liegt ieboch um ©chweinfutt ein (Bebiet befonbetet Heilig* 
Peit, ebenfo eines im KTainPnie nötblich Bamberg; auch in (DbetfranPen ifl 
bas Kebnigtal noch einmal befonbets hell. 5)et ©teigetwalb unb bie ^tanPen* 
höhe fcheinenabet fchon metPlich bunPlet 3U fein. 3n bet Ansbachet unb (Bun* 
3enhaufet (Begenb mögen fich »etflätPte iSinfchläge binatifchet Kaffe an» 
3eigen: VTachwitPungen ofletteichifchet i£inwanbetungen bes 17. 3<Jbe* 
hunbetts. 

5)ie bewohnet bes unteren tOiefenttals bei Bamberg finb »on einem (nicht 
eigentlich taffenPunblich) 3eobachtenben, (Che. 23ecP, fo befchtieben wotben, 
ba^ man bott eine bet nbtblichflen fl^tPet »otwiegenb binatifchen 3et>ölPc» 
tungen auf beutfehem 23oben »ermuten batf: „(Beflalten »on feht hohem 
Wuchs . . ., »orwiegenb brünett, h^^t^en fchivat3e Augen unb etwas bunPle 
Hautfarbe, weichen t>on bem brünetten öt>et infofetn ab, als fie Pein brei¬ 
tes, fonbetn ein fchmales (Beficht mit hoher unb gewölbter ©tirn unb leicht 
gebogener VTafe hüben; bet ©chäbel geht mehr getabe in bie Höhe, bet Hiuter» 
Popf ifl wenig entwicPelt."^ — 3^* (DbetftanPen reicht ein bunPletes, »otwie* 
genb oflifches (Bebiet, bem ftänPifchen 3wea folgenb, fchlie^lich übet ben Koten 
KTain hinüber, hellt fich ^al bes Weiten Ktains noch einmal metPlich auf 

^ 23aut»,fifcher«(Len3, Klenfchliche iCtblichPeitslehte unb Kaffen» 
hvsiene, Sb. I, 1927, ©. 555. 

® t)gl. ©chneibet, ?Deutfche unb ftänPifche KaffenPunbe, ^tänPifche Hei¬ 
mat, Heft 7—9/ 1925. 
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unb feQt ftd) bann nac^ 0|lcn bunfel in bas bunHc ^ict)tclgebicgc bi«cin fort, 
nach VTotbcn, ein menig aufbeUenb, in ben Cbücingcc VDalb hinein. 23cfc>nbct:s 
auffällig ijl bic nicbciggetnachfenc ^ctJÖlfcrung um 23avtcutl)f in bet Jeän- 
Fif(hcn ©fh^neij. 23ci all biefen (Bcbicten iil bic ^unfclheit inal>cfeheinlid) mti>v 
bet oflifchen T^affc jujufchteiben, faum fd)on einer oflifch'binanfd>cn HTifebung; 
bic ^clligFcit ift übccwicgcnb bic bcc nocbifchcn "Kafre, bocl) ifi bis gegen Vfücn* 
beeg hin auch ein ojlbaltifchcc iSinfchlag noch unbcutlich wahtjunchmen. (Über 
einen fcänfifchen (Baufchlag tücitcc unten!) 

35as »cchältnismä^ig hellere (Bcbict, bas üon Unterfranfen her nach ©üben 
jicht, enbet überall an ben (Bebirgserhebungen. 5Das ^al ber 'Kebnig bis ^fürth 
hinauf, ebenfo bas ^al ber 2^e3at bis 3ur tnahefcheinlich bunHcrcn ^ranfen» 
hohe, feheinen norbifchc Bicblungsflrahen getnefen 311 fein, 'üon biefen Cälcrn 
aus 3ichen (ich bis an bie <Brcn3c hin hellere (Bcbictc. (Bani bcutlich hebt fich 
bfllich unb füblich biefes ^ränfifchen ^erraffcnlanbcs ber üorinicgcnb oflifchc 
^ränFifchc 3ura ab. Öfllich feines norblichen 'ücrlaufs, in ber bapcrifchen 
Ö>bcrpfal3, fchlic^en fich noch einmal hellere (Bcbicte an. Vorn oberen iBgcrtal, 
oon ber (Begenb um iSger hee, 3ieht fich ein (burch norbifches unb ojlbaltifches 
3lut) helleres (Bcbict gegen 2lmbcrg 3u unb enbet am 3ura. geller ifl jcboch 
bas gan3c (Bebict ber 0bcrpfal3 mohl bis 311 ben höheren Hagen bcs Böhmer* 
tnalbcs — bic 3cbbocfchc !Kartc Id^t fich hiee nicht fo leicht ablcfcn, ba fich in 
36hmcn t>on Pilfen her ein noch helleres (Bcbict gegen ben ^ohmertnalb 
hinauf3icht. 5)as »crhältnismaftig hellere (Bcbict ber bapcrifchen (Dbcrpfal3 
enbet im ©üben am VTorbhemg bes ^apcrifchcn VOalbcs. ^ic (Bren3gcbicte um 
ben Cillcnbcrg im VTorben tnic überhaupt ber gan3c 36hmcrivalb, befonbers 
füblich bcs Ttals ber 21abbufa, ftnb »orinicgenb ojlifch ober oflifch»binarifch. 

55ie V^orbgrcn3c t)ortDicgcnbcr(Djlraffc in kapern toärc cta>a fo 3U »ermuten j 
gegen (Dflcn ber flärfcr binarifch burchmifchtc ^dhmcrtnalb, bann anfchlichenb 
ber ^aperifche tt>alb bis ettna 3um liegen, »on ba 3um ^ränfifchen j^xxta, ben 
3ura entlang nach Vforben unb mit ihm fich i»iebcr nach ©üben trenbenb 3ur 
TOÜrttcmbcrgifchen <Brcn3c. 2lllc baperifchen (Bcbictc füblich biefer (Linie ftnb 
im großen unb gan3cn fchr bunfcl — aber 3iüifchen 5)onaulauf unb 2llpcnhang 
unb vielleicht fchon in cin3elncn (Bebicten bes Söhmcrivalbcs nicht mchc t>or* 
ivicgcnb oflifch, fonbern voreniegenb binarifch. fällt auf, bah bie iDonau, 
fobalb ftc bei Ulm bapcrifches (Bcbict betritt, minbcflcns aber untcrhulb ber 
(Bün3münbung, in ein bunflcs (Bcbict fommt unb biefes bis 3ur öhctrcichifchtn 
(Brcn3c nicht me^t verlädt; in VTicberbapern tritt ftc fogar in fchr bunHc ®c« 
biete ein, beren eines an iheem rechten Ufer ettva von ber (Begenb bei ©trau« 
bing bis 3ur 3farmünbung 3icht unb von ba füblich über bas 3föt^t<tl bis etwa 
3um ^ottal reicht, beren anbcrcs an iheem linken Ufer von etwa obcrholb ber 
3föt^münbung bis etwa unterhalb ber öjlrrreichifchcn (Brcn3c in 3apcrn auch 
auf bas rechte iDonauufer übergreift. VOcitcre fchc bunHc (Bcbictc finb ber ^apc« 
rifchc tX)alb unb ber ©übteil bcs Söhmcrwalbes, ferner bas (Bcbict bcs JJachauer 
Utoofes, bas (Bcbict bcs (Brbingcr UToofes unb bas (Lanbshut. 2111 
biefe füblich ber ^onau gelegenen (Bcbictc weifen mit ihrer JJunFclhcit aber 
weniger auf ofiifchc als auf binarifchc “Haffe, auf eine binarifch^oflifchc UTifch* 
bevölferung mit um fo geringerem norbifchem (Cinfchlag, je bunFlcr bas bc« 
treffenbe (Bcbict ift. 

(Bcbictc befonbers auffälliger SDunfelheit unb 3uglcich ^6\>cttn tUuehfes 
finb in ben baperifchen 2llpcn: eines, bas vom (Bebirge aus im (Bcbict bcs 
VDalchenfccs in bic (ßbene hittcinrcicht; ein anbcrcs, bas von ben ©al3burgcr 
Hlpcn im (Bcbict bcs (thicmfccs 3ur (£bcnc hinöbreicht unb im mittleren 3t»n« 
tal in ber (Begenb von tUafferburg an ein bcfonbcrcs i>eUes (Bcbict angrcn3t. 
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^tcr ftnb auf bavcttf4)ctn ^o&cn bic (Begenben befonbccs flacfec binactfd)cr 
Scimtfebung, ja einet »otiviegenb binacifeben 3et)6Ifetung (bis ju 70 % bina* 
rifcbes23Iut?), ju fueben. 5)ie :RatteXV unb aud) ^Ratte VIII geigen bies, ^iet 
trat eS; it>o bet oben (©.223) ecindbntc tt>. "Hiebl ,,betbe, übetftäftige 
(Bejlalten", HTenfebcn t)on „unleugbatem, fünflletifcbeni 3njIinFt", mit einem 
„ungefcblacbten VDefen" unb einem „3ug bes Plumpen" gefunben bcitte. 

KARTE VON BAYERN 

ÄarteXV. 3m Horben beutet bas häufigere Portommen höheren tPuebfes auf einen 
nerftärtten £infcblag norbifeber 2<afTe, im ©üben auf einen oerftärtten i€infd)lag bina* 
rifeber Xaffe. JDie (öebiete bäufioften nieberen P^uebfes beuten auf einen nerftärEten 

£inf(blag oftifeber, im Horboften aud? oftbaltifdjer Raffe 

ISs fehlen noch bie im bunHen Ceil Bayerns liegenben heUeten (Bebiete: bas 
um tPaffetbutg fcheint fich nötblich bis gegen bas lEtbinget ItToos hin ausju» 
behnen. IBin gtöhetes helleres (Bebiet folgt, n>ie ettüdhnt, bet 3llet unb (Bünj 
unb breitet fich bott auf bet Hochebene im (Bebiet bet “HUgäuet JTIunbatt 
bis gegen ben Hech hin aus. 23teit fchiebt fich aber in biefes (Bebiet ein bunHes 
tuohl »otiuiegenb binatifches hinein, entfprechenb ben höhec gelegenen <Be« 
bieten am 0bet» unb UTittellauf bet 3Uet unb bet <Bün3. 5)ie (Begenb um 
©chongau etfeheint befonbets bunfel, bagegen befonbets hell ein (Bebiet jivi* 
fchen Baufbeuten unb bem Hech um 0betbotf. fSin ebenfo auffällig heileres 
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(Bebtet liegt jnJtfcben (Bünj unb ß.ecb t»eflltcb »on 2iug6bucg unb Suömace« 
baufen* 2iucb bas tecbtellfet besilecb gegenüber ^iugsbutg ifl ^clLct unb ebenfo 
ein (Bebiet bec mittleren Paar norboillift) t>on 2iugsburg, füblicb bes 5)onau* 
moofes» ITTan fiebt, ba^ bie bcUeren 3nfeln im bunHen Ceil 23avcrn6 mit ben 
helleren (Bebieten Württembergs nicht febwer 3u tjerbinben finb. UTan wirb fie 
auch nid)t febwer mit ber febwäbifeben JTIunbart »ereinen Fbnnen, bie ficb ja 
über bie württembergifebe (Brenje hinaus weit ins baverifebe Hanb hinein er« 
flrerft. (Begen VJorben unb tOeflen ifl Samern bcUcr, bunFel gegen (Dflen unb 
Büben. 3n ber gan3en Bübbalfte 23averns, t)or allem aber (üblich ber 5)c>nau, 
gibt binarifebes Slut ber ^eoölferung (Bepräge. 2luf bas binarifebe 3lut 
weiil in kapern auch bie »erbaltnismä^ig bnuftg vertretene „2lblernafe" bin 
(bie bei ber norbifeben "Haffe feiten ifl)* Hanf e^ l>at in Hltbapcrn 17 % Hopfe 
unter 3nbep 80 feflgejlellt unb bei Beobachtungen an jungen IHännern 31 % 
Hblernafen, 37% gerabe VTafen unb 25% Btumpfnafen gefunben. 5Die 
Btumpfnafen weifen auf oflif<bcs unb 3um geringeren Ceil auf oflbaltifcbes 
Blut bin, ebenfo bie 2^,^% flache P?afenwur3eln, bie S^rews^ nach ItTün« 
ebener Beobachtungen feflgeflellt bnt. 

(^flcrreicb ifl gegen bie baperifebe <Bren3e 3U \>c\lcv, Weisba^^ fanb 
in (Dberöflerreicb blonbe ^aare fowie blaue unb graue Hugen viel häufiger als 
in Vlieberoflerreicb* iDie Hopflänge ifl bei 0ber* unb V^ieberoflerreicbern gleich, 
bie Hopfbreite ifl in VTieberöflerreicb etwas geringer. Vielleicht äußert (ich bar« 
in ein geringer weflifeber ICinfcblag, ber ficb überall in ben (Dflalpen unb vom 
UTittelmeergebiet bcc über bas fübflawifcbe Sprachgebiet bis ins mabjarifebe 
hinein verfolgen läfit. 

^ür Wien lä^t ficb f^ öu4> öuö ber nicht geringen 3abl italienifcber VTamen 
innerhalb ber Bevölkerung eine gewiffe IBinfirferung weflifeben Blutes an« 
nehmen, ^ür verfebiebene oberitalienif4)e (Gebiete war ja Wien bis ins I9.3ahr« 
bunbert hinein bie politifcbc^auptftabt; öflerrei<bifcb'itnlienifcbe Verbinbungen 
waren nicht feiten. 

3m gan3en ifl iDeutfcboflerreicb überwiegenb binarifcb«oflifcb befiebelt, 
allerbings mit hier fcbtväcberen, bort flärferen norbifeben l£inf4)Iägen. (^er 
norbifebe Bluteinfcblag im (Befamtforper bes öflerreicbifcbcn Volfsflammes 
mag etwa 30—35 % ausmacben.) 3« ber binarif(h'Oflifcben ITTifcbung bes 
gefamten öflerreicbifcbcn (Bebiets febeint aber bie binarifebe Haffe 3u über« 
wiegen; ficberlicb überwiegt fie in ben eigentlichen Hlpenlänbern. 2lm beflen 
3äblt man 3unäcbfl wegen ber Bebmicrigfeit ber »frage bie helleren (Bebiete 
auf. 5>iefe finb: in VTieberoflerreicb bas gan3e <Bren3gebiet gegen Ittähren, ja 
im (Dflen ein (Bebiet jenfeits ber (Bren3e, bas 3iemli<b genau ber beutfeben 
Bpracbgren3e folgt unb fafl bis Brünn vorfto^t. 3ni Büben reid)t biefes bei« 
lere (Bebiet oberhalb Wiens bis an bas linke iDonauufer. Wien felbfl ifl heller 
als feine Umgebung, am hellflen ber Wiener Be3irk Hernals. 5)iefer von 3ahl' 
reichen ^febeeben unb VTaebkommen von ^febeeben bewohnte Wiener Be3irk 
mag aber feine Helligkeit mehr ber oflbaltifd)en als ber norbifeben Haffe ver« 
banken, wie überhaupt Wien unb bie (Bebiete ber beutfeben Bpracbgren3e gegen 
Cfcbecben, UTabjaren unb Slowenen, fo anfebeinenb vor allem bas nörblicbe 
P^ieberöfterreicb unb UTähren, bann bas Burgenlanb unb bas (übliche Harn« 

1 Hanke, pet UTenfeb, Bb. 2, I9J2, B. ^I. 
^ jDrews, Über bas UTongolenauge als proviforifebe Bilbung bei beutfeben 

Hinbern unb über ben ICpikanthus, 2lrcb« f. Anthropologie, Bb. 18, I889. 
® Weisbacb, iC>ie (Dberöflerreicbcr, Utitteilungen ber Antbropologifcben 

(Befellfcbaft, Wien, Bb. 2^, 189^. 
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tcn, abcv auc|> nac^ StcicrmarF füblic^ bet I>o^cn (Bcbitrgsgcgcnbcn jläcfcrcn 
ojlbaltifcbcn ißtnfd>Iag jctgcn* v. iCicfftcbt^ mochte ftch auch bic fcclifchc^al* 
tung üielcc VDicncc aus bem oflbaltifchcn iCtnfchlag ctfläccn: „^üc ben aus 
Vücjlcutropa Fommenben Scttachtcc ijl, bei je Idngetem 2(ufenthalt um fo 
beutlid)ec, ote iCigenact Xütens bucch ben iCinfchlag ofleafftfehen [oflbaltifchen] 
tDcfens bebingt. jDas gilt füt bie “Hct r>on itebensauffaffung unb ©ich^geben, 
füc bie ,fuItuceUen‘ 2(usbeucfsfotmen unb =mittel genau U)ie füc ben ^vpus, 
55er — 3U ^aufe unb braunen — t>ielgefeierte ^vpas bet ,VOienetin‘ ifl t)Ot» 
iniegenb norbifch'Oftraffifch [notbifch*oflbaItif(h]* tÖenn et binarifch'Oflraffifch 
[binarifch'0|lbaltifd>] ift, mitb bet IRompIevion mitunter nad>gehc>Ifen, ivas 
fehc fenn3eichnenb für bie rafftfehe 3ebingtheit bes 3beals t^ach meinem 
55afürhalten ijl ber tt>eibliche ©chlag, ben man in tOien als „fü^es Ittäberl'' 
feiert, weniger norbifch'OÜbaltifch, als ojlbaItifch=norbifch ober üoriviegenbofl' 
baltifch, unb 3war in jenem 2tlter, bas eine beaute du diable 3eigen fann» 

5)as gan3e oberöjlerteichifchc iDonautal, uor allem bas linFe ^onauufer, ifl 
(wahrfcheinlich meht burd) notbifches als burch oflbaltifd:)es 3lut) heller als 
feine fehc bunfle Umgebung, geller ifl auch ein größeres (Bebiet norblich unb 
norböfllich t?on tlin3, bas etwa bem ©übhang bes (Breinerwalbes entfpricht. 
21x1 ber baverifch'bflerreichifchen <5ren3e fällt ein helleres (Bebiet auf, bas wie 
ein !Ereisausfchnitt 3wifchen bem rechten 3nn* unb bem rechten 5>onauufer 
liegt unb etwas über ©chärbing ben 3an h*»iauf unb entfprechenb weit bie 
5)onau h>»iab reicht. 2lu^er biefen (Bebieten ifl 0beroflerreich beflo bunHer, 
je höher man gegen bie öflerreichifd>en 2llpen hfnaufFommt. bunflen tBnns« 
tal unb in beffen Umgebung mag bas X>orwiegen binarifcher T^affe befonbers 
flarP fein, geller — unb hier wohl hauptfächlich burch notbifches 23lut — ifl ein 
breiteres (Bebiet ber (l>flgren3e ©teiermarPs unb VTieberöflerreichs uon tUiener« 
t^euflabt norblich bis fafl an bie UTur unb im ©üben ein breiter ©treifen, ber 
ftch über bie (Cetifchen 2llpen unb bas UTür3tal bis ins UTurtal hinein unb fafl 
bis 3ur UTurc^uelle hinauf erflrecft. 3n bem verhältnismäßig hellen :Eärnten 
ftnb 30 % Böpfe unter 3nbep 80 feflgeflellt worben. iDas UTurtal verläuft von 
oberhalb (Bra3 an in bunHem — vorwiegenb binarifchem — (Bebiet. geller 
— hauptfächlich wohl burch notbifches ^lut — ifl in ©teiermarF noch ein (Be* 
biet, burch bas bie beutfch'flowenifche ©prad)gren3e mitten hinburchgeht, wo* 
bei ber größere Ceil bem flowenifd^en ©prachgebiet 3ufäUt, einem flowenifchen 
©prachgebiet, bas allerbings mit beutfd^en ©prachinfeln ßarf burd)feQt iß. 
2luf beutfeher ©eite finb es bie füblich (Bra3 liegenben (Begenben um (Lanbsberg 
unb ©chwanberg, auf flowenifcher ©eite bas (Bebiet um (tilli — (Cilli felbß 
iß bunFler — unb weßlid; bavon bas um !Erainburg unb (Laibach. S^as 55rau* 
tal iß befonbers bunFel — bie 5)unFelheit beutet hier auf ein befonbers ßarfes 
"Uorwiegen ber binarifchen 2taße — bis auf eine ©teile oberhalb ^ien3: 
bort liegt bas füblichße verhältnismäßig hcUctc (Bebiet, gebilbet burch bas 
oberße 5)rautal unb bas Pußertal. VToch weiter füblich ßnben ftch tni bi* 
narifchen (Bebiet hic unb ba hellere ©teilen, fo um 2lubolfswert unb um “Hbels* 
berg. 5)ie beutfehe ©prad)infel (Bottfd>ee liegt in einem bunflen, wohl ßarf 
vorwiegenb binarifchen (Bebiet (2lbb. Iö9). 

hiermit wären alle 2lusnahtnegebiete Ößerreich« be3eichnet, wenn man 
nicht bas fleine hellere (Bebiet bes verbreiterten 2lhcj«tals oberhalb bes 3oben* 
fees nennen wollte. 2lllein auch itTt fonßigen “Hlpengebiet bieten ftch/ 3war nicht 
meht auf ber 2^arte ber Farben, immer aber noch auf ber iRarte ber ©chäbel» 

^ V. (Kicf ftebt, (BebanFen über (Cntwicflung unb (Blieberung ber Htenfch* 
heit, ntitteilungen ber 2lnthropologifd^en (Befellfchaft VDien, 23b. 55, 1925. 
«j.S. Ä. (ßüntt»fr,C5tfd7.2Ca|Ttntunöf fg 
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fomcn noch Bcfonbccbcitcn, bie auffcblu^cctct) ftnb. ^Das breitere 3nntal jeigt 
noch mctHtfbc notbifebe ^cimifebung bis obctbölb Onnsbeurf, in geetngem 
(Srab fogac bis juc 3nngucUc 5)cutlicbec noch jeigt foicbc nocbtfd)c 
3cimifcbung bas 3iUertal, ba^u bie (Drtfebaft ^infenberg, ein Cal aifo, bas boeb 
ale ein ©citcntal ront 3nntal abjincigt. ^ier frnben ftcb einmal bie 
längeren bjiv. minbec fur3en ©cbäbel oben im ©eitental, bie fürjeren unten 
im ^aupttal. C^ie gleiche, auffällige "üerteilung ftnbet ficb auch im 3fcb, :EaIfec» 
unb Cauerntal, ben tirolifcben ©eitentälern bes C^cautal« b3n?. 3fcltölö’ 3^ 
biefen ^fällen febeinen bie i3etr>obner mit längeren ©cbäbeln 3ur ^öbe bi^^ öus* 
getnicben 3u fein^CiaeÄalfertal foU beutlicb einen flärferen norbifeben Äinfcblag 
aufweifen. 

(Gebiete längerer ©cbäbel reichen in bas 0ftaIpengebiet febc Fur3er ©cbäbel 
unb febc bunfler Farben auch »on ©üben b^c; fie 3ieben bas iBtfcbtal hinauf 
unb bfllicb ins ,fleimfertal hinüber unb hinauf bie 3um Jaffatal. 3i6 biceb^c 
bringen, tjerbunben mit geringerer !R6rpcrböbe, längere ober minber fur3e 
©cbäbelformen, bie wohl auf einen geringeren Ißinfcblag weflifeber "Haffe beu« 
ten, unb ibte ^orbgren3e entfpriebt ungefähr ber beutfcb'italienifcben ©prad)' 
gren3e. iDae ©au=, C>rau' unb HTurtal entlang unb hinauf bat ficb bie binarifebe 
"Haffe auegebreitet — wobei wie bei bem leichten weilifeben iBinfcblag nicht 
an eine erobernbe, Friegerifcbe Huebreitung, fonbern an bie frieblicbe Hue» 
breitung bureb „Oeburtenfieg" 3U benfen ijl. iDae untere iBtfcbtal, bas ^leims« 
tal, 3nbifarien, VOäIfcbnonsberg unb bas ©uganatal 3eigen anfebeinenb febon 
geringe wejlifcbe ^eimifebung; Ulten^Cifens, 0bert>intfcbgau, tOipptal, 3nn* 
tal unb Puilertal 3eigen eine geringe norbifebe 3eimifcbung, bas meifle oflifebe 
Blut lä^t anfebeinenb ber fal3burgifcbe Pin3gau ernennen, <lärferen oilifeben 
tCinfcblag auch Ultental, Burggrafenamt unb ©arntal, unb bie ^auptmaffe 
ber BetJÖlferung ijl binarifcb unb oflifcb'binarifcb — fo etwa bieten ficb bie 
X>erbältniffe bes öfllicben ‘Hlpen3ugs unb feiner raffifeben unb fpraeblicben 
<E»ren3Übergänge. 

Befonbers fur3fcbäblig finb in ben öilerreicbifcbcn Hlpen (non tt>eü nach 
aufge3äblt) "Dorarlberg mit Husnabme bes Hbeintals unb nielleicbt bes 

norberen 3Utals, barin nor allem ber Bregen3er tOalb — bice foUen jeboeb 
auch etwas norbifebere UTenfeben bie b^bceen ttagen befiebeln; ferner bie 2111» 
gäuer 2llpen, fowobl auf ber baperifeben wie auf ber öflerreicbifcben ©eite, 
bas ©tan3ertal, bas 0Qtal, bas ©cbnalfertal, bas Paffeiertal unb bas mittlere 
Äifadftal. 5)ie b^cbilen 3ablen erreichen bie ©cbäbelma^e im (Bebiet ber tOejl* 
unb 0fllabiner, ber 5)eutfcbnonsberger unb im (Bebiet bes oberen ilecbtals. 
SDoeb iii auch unter ben ttabinern blonbes ^aar noch nicht all3u feiten. Hopfe 
unb ©cbäbel mit ileilem Hinterhaupt ftnben ficb anfebeinenb im inneren Cirol 
unb bei ben ilabinern am bäuftgilen. iDie 2lbnabnie ber binarifeben Haffe gegen 
ttOejlen unb VTorben 3eigt ficb beutlicb in ber Horperbobe, bie in Härnten 
am bocbilen ifl unb bann abnimmt über ©teiermarf, ^ieberöflerreicb, ©al3» 
bürg, (Dberöflerreicb. C^ie in ©übtirol merHicben flärFeren norbifeben l£in» 
febläge bat man als bie raffifeben iBrbanlagen t)on 2lbFömmlingen ber (Boten 
be3eicbnen wollen.^ 

Ciie Fur3föpftgen (Bebiete (^flerreicbs 3eigen burcbfcbnittlicb eine etwas 
größere Hopflänge als bie angren3enben fübflawifcben (Bebiete, wenn fie ficb 
im Cängen»Breiten»3nbep nur wenig ober nicht t>on biefen unterfebeiben; 
in (^ilerreicb macht fi(b fc bie flärPere norbifebe Sumifebung bemerPbar. 

5?a bie beutfebe (baperifebe) ©pracbinfel (Bottfebee (ber tOortton liegt auf 

^ t)gl. ©epp, iDeutfcblanb einfl unb jeQt, Jttüneben ©.6; iEmeraner 
(Cobep, fol. 52: „i Gothi Meranari“. 
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bet ^weiten ©ilbc) mit ibtcn etwa 200 6eutfd)en (Bemeinbert fid> auf ben 2iaf= 
fcnFattcn »on ibece flowcnifcben Umgebung nicht abhebt, ifl an3unehmen, 
ba^ auch biefe jE)eutfchen übetwiegenb 3uc binatifchen Tlaffe gehören, höch' 
jlens, ba# ihre nörblichere 2(bfunft (ich burch flärfere Sumifchung oflifchen unb 
norbifchen Blutes an3eigt. Jorfchungen hierüber fehlen, ©ottfehee ifi um I3ö0 
t)on 5?eutfchen baverifchen Stammes gegrünbet worben. 

?Die beutfehen (baverifchen) Sprachinfeln ber Sieben=(5emcinben unb ber 
5)rei3ehn=<5emeinbcn im italienifchen Sprachgebiet ber Hochebene »on Schläge 
(“Hfiago) fcheinen ihrer Umgebung rafftf4> gleich 3« fein. 3ch nehme an, es 
hanbelt fich in ber ^auptfache um binarifch'Ojlifchmorbifche UTifchungen. iDie 
binarifche "KafCe ober wenigflens flärfere binarifche Seimifchung reicht \a in 
ben “Hlpen weit nach tOeflen unb im italienifchen !Rü|lengebiet über “üenetien 
bis in bie 2^omagna hinein. 

5>as beutfehe Sprachgebiet in höhnten unb UTähren mit 
feinen 3V2 UTiUionen beutfehen jlellt fich bar wie folgt: ?Der ^öhmerwalb 
ifi in feinen höheren teilen »orwiegenb oflraffifch, jeboch wahrfä>einlich 
mit einer gewiffen binarifchen 23eimifchung. 2Us ein (Bebiet mit »er* 
flärhem norbifchem iCinfchlag fällt bas gan3e Ifigertal auf mit 2lusnahme 
bes untersten iEgerlaufs, ber burch ein fehr bunHes oflifches (Bebiet unb 3U« 
gleich öwd) burch tfchechifches Sprachgebiet fließt. Schon unterhalb Saa3 be* 
ginnt, ber iCger aufwärts folgenb, bie beutfehe Sprache unb beginnt 3ugleich 
ein auffällig helles (Bebiet, »ergleichbar bem UTaingebiet. 2lm (Dberlauf ber 
ICger, bem Vtorbhcmg bes Äaiferwalbs unb ^eplergebirges entfprechenb, liegt 
fogar ein noch helleres (Bebiet, »ergleichbar ber norbmittelbeutfchen Stufe. 
ICine £inie »on unterhalb Saa3 öiUich an Pilfen »orbei 3um (Bebirge gibt 
ungefähr bie beutfehe Sprachgren3e gegen bie tfchechifche Sprache an; bie 
gleiche £inie gibt auch bie (Bren3e bes »orwiegenb norbifchen (Bebiets gegen 
ein ausgefprochen bunfles, »orwiegenb oflifches (Bebiet an. ?Die iSlbe fließt 
»on ber iBgermünbung ab wieber burch beutfehes (Bebiet; an iheem rechten 
Ufer reicht bas beutfehe Sprachgebiet noch höher hinauf* "Pe»n bort aus wenbet 
ftdh bie beutfehe Sprachgren3e 3um häufiger* unb ^iefengebirge. 3he folgt 
ungefähr bie (Bten^e einer »orwiegenb norbifchen Se»ölFerung gegen eine 
23et)ölferung »orwiegenb oflifcher Tlaffe. ^as (Bebirge felbfl aber ifl »orwie* 
genb oflifch; nur bas Cal ber (Börliger Vleiffe \>inauf reicht bis ins (Etuell« 
gebiet ein auffällig heller Streifen. iDie Sprachgren3e wenbet fich ««»ch »or 
bem (Bebirge nach Süboflen um, »erläuft im »orwiegenb oflifchen, wahr« 
fcheinlid) ba3u oflbaltifch unb leicht fubetifch untermifchten (Bebiet. 5)as beutfehe 
2lanbgebirge ifl hier fo bunM wie bas tfchechifche Ä.anbesinnere. C)as (Bebiet 
flärFerernorbifcherS^urchmifchung beginnt erfljenfeits, öfllichbes(BebirgsFamms, 
gleich aber in befonberer ^elligFeit. Cias iCulengebirge fchiebt fich als ein »or« 
wiegenb oflifches (Bebiet am weiteflen »or; gleich füblich ba»on 3eigt aber bas 
Cal ber (Blager PTeiffe mit feinen Seitentälern eine (burch norbifchen unb oft« 
baltifchen iCinfchlag) befonbers hellere ^efteblung. 

iDie beutfehen Sprachinfeln in höhnten fcheinen »on ihrer Umgebung 
raffifch etwas »erfchieben 3U fein. C>ie gro^e Sprachinfel "^Qlau mit ungefähr 
20000 beutfehen ifl heller als ihre tfchechifche Umgebung. Swittau unb Utäh'* 
rifch'Crübau unb 5naim, bie bem C>eutfchen Gleich angefchloffen würben, ftnb 
ebenfalls heller. 23ubweis gleicht feiner Umgebung. 3rünn im »orwiegenb ofl* 
raffifchen UTähren ifl etwas heller. C>er Se3irF 55eutfch«3rob, ber im 15. 3cihe* 
hunbert gewaltfam tfchechifch gemacht würbe, ifl heute noch ber »erhältnis* 
mä^ig blonbefle aller tfchechifd) fprechenben Se3irFe. ^ie ^elligFeit biefet 
(Bebiete ifl burch norbifchen unb oflbaltifchen iBinfchlag bewirFt. 
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IDie löcfchreibung ifl am €n6c, foxocit ee (ich um bas sufammenhängenbe 

(öcbict 6cutf(hcr Sprache handelt ober um Eieine ©prachinfeln am Kanb 

6e9 Sprachgebiets. IDeutfche toohnen aber auch iu Öen baltifchen ^änbern, 
ferner über Polen, (öalijien unb Ungarn jerftreut unb in Siebenbürgen. IDie 

2ibb. 57$. H: blonö. A: blau, 
t^orwiegenb norbtfeb 

7lbb. 379. H: blonö. 
oftbaltifd) ^ 

Tlbb. 3S0. H: blonö, Atblau. 2lbb.3Sj. H : blonö. Horöif^) 
0fibttltifd)snoröird>^ mit Ictdncin oftifebem £infd)lag 

IDeutfche aus Siebenbürgen 

baltifchen IDeutfchen gehören wohl im allgemeinen ber norbifchen 2^aff( 

an; öfters werben fie einen oftbaltifchen ißinfchlag seigen; Erhebungen 

fehlen.! IDie polnifchen, gali$ifchen unb ungarifchen ©eutfehen mö* 

gen flärEerer oftbaltifcher, binarifcher unb oftifcher ^eimifchung ausgefe^t 
fein. IDie IDeutfchen in Siebenbürgen, Sachfen genannt, fprechen eine 

! 3ci Öen baltifchen 5)eutfchen fiinöet ftch öfters eine überlieferte ‘HufmerF. 
famFeit auf ragen öes 23lutes, gewecFt öur^ öie “ilbwehc „flatuifchen" 23Iutes. 



2lbb. 8$2a,b. PortpienfnO noröifd) mit öinarifcbtm i6infd)lafl. A: blau, H: blonö 

Mbb. 3$4. H : blonö, A : blou. Dort», norb. 
— mit öinarifdtcm u. fälifd)ciTi £infd)laf| ^ 

Ubb. 8SS. Horbifd). A: blau, H: blonb 

abb. 5»8a,b. üortDitgtnö noröifc^ mit binarifdjem (unö oilbaltifcljtm^) ^infc^lag 

2:)cutfcbe aus ©iebcnbütrnen 



29^ (Bcbict bcutf4)cc ©ptrac|)c 

mittclfranhfc^c munbart: fic fin6 um öic mitte bt& |2.3at)r^un6crt0 uon 
6er tHofel imb i^ifel ^>er eingetuanbert. KaffentunbU^ ift bie fiebenbürgi* 
fcbe BePÖIterung nic^jt unterfuctjt worben. Bie mag bei ihrer ^inwanbe* 
rung norbif(i)tr gewefen fein, ale bie (Gebiete um tTtofel unb i6ifel bcwte 
finb, fie mag eine norbifc^ere ^tuslefe bargeflellt, aber auch bie leichten 
weftifchen ^infchläge bes mofelgebiet» mitgebracht h^ben. IDoch i|l fic feit 
ihrer Ttnfieblung in Siebenbürgen ficherlich ber oftifchen, oftbaltifchen unb 
binarifchen ^Beimifchung auegefe^t gewefen, wenn fie auch anfcheinenb 
noch cccht »iel norbif^ee Blut bewahrt h^^t unb immer noch entfchieben 
norbifcher fein mag als bie heutige Beuölterung ber mofeU unb i^ifelge* 
biete. IDie Biebenbürger mögen in ber ^auptfache ein norbifch^oftifches ^af« 
fengemifch barflellen. ^uf eine ftärtere iDurchbringung Siebenbürgens mit 
norbifchem Blute tonnte wenigftens im 3ahre |$6o noch XPachsmuth 
in feiner„(öefchichte ber beutfchennationaIität",Bb.I, j$6o,B.2B7,hmweifen. 
£)ie IDeutfchen im (öebiete bes heutigen 2^umpfungarn9 fcheinen in ber 
<?)auptfache ein oftifch^oftbaltifchmorbifches Kaffengemifch ausjumachen. 

Bie Beutfehen in überfeeifchen Hänbern, wenigftens bie in Time* 
rita, finb nach Beobachtungen ameritanifcher Sorfcher burchfchnittlich höher 
gewachfen als bie Beutfehen im mutterlanb; auch bauert ihr tPachstum 
länger. Banach ift anjunehmen, ba^ fie eine norbifcherc ^luslefe barftcUen.^ 

Bas wenbifche (forbifche) Sprachgebiet, bas heute in Sad^fen unb 
Preugen etwa bas X)ierecf mit ben „Biagonalen ilöbausiübbenau unb Bi» 
fchofswerba»Pinnow"^ umfaßt, unterfcheibet fich ba, wo raffentunblichc 
Hachforfchungen gemacht worben finb, nicht r>on feiner Umgebung. 3(h 
nehme feboch nach bem "^lusfehen mir betannt geworbener menfehen aus 
bem Spreewalb an, bag fich it» Spreewalb ftart oftifche ober oftifch* 
oftbaltifche 2^affeninfeln unb ein mertlicher fubetifcher ißinfchlag finben.^ - 

Bie Kaf^ubifche Sprachinfel in ICDeftpreußen ift im Horben min» 
ber norbifch als ihre beutfehe Umgebung, im Süben etwas buntler als biefe, 
im ganzen wohl etwas ftärter oftbaltifch burchmifcht. öryneewiej wollte 
bei ben Äafchuben „afiatifche" Utertmale feftftellen: bis ju |öo/o klugen 
mit nach außen oben jiehenber iibfpalte unb mit Ulongolenfalten.^ ißs wirb 
fi^ babei in ber i^auptfache um fehr „afiatifche" 2tusprägungen oftbaltifchcr 
mcrtmale hc^nbeln. 

Ulcnfchen mit einem gewiffen fubetifchen ober inncrafiatifchen ^infchl^g 
würbe ich nad) meinen Beobachtungen am mciften in Horboft» unb 0ft» 
bcutfchlanb vermuten, "^luch v>om Süboften Böhmens fcheint ein gewiffer 
i6inf^d)lag fubetifchen ober innerafiatifchen Blutes ins altbayerifche Gebiet 
hineinjureichen, wenn babei nicht auch an einen oftbaltifchen ^infchlag $u 

^ Bas geht auch heruoc aus ben ©. ^2^25 ju cctuähnenbcn Eingaben 
ctloffons. 

2 ^irt, (Bcfchichtc bet beutfehen Sprache, Ihlb* 
® ®erabe im Spreewalb haben fich auch bei ber TOirchowfchen ShulUnber* 

unterfuchung verhältnismäßig viele grau»äugige blonbe lEinber gejeigt, welche 
^arben3ufammenileUung fa innerhalb ber oßbaltifchen 2laffe häufiger iß als 
innerhalb ber norbifhen. 

* Pgl. Stojanowffi, Contributions ä l’Anthropologie pr6historique 
de l’Europe septentrionale, :Eosmos, ilemberg, Bb. 51, 1926, S. 924-. 
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öcntcn ifl. IDic (0cficl)t93Üge, i>ic in 6er tncmung 6c8 Dolte oft 
genannt vottbm — in 6iefer Beseicfjnung liegt wieder 6ie alte X)erxoecl)fs 
lung t>on 0pracf)e un6 2^affe x)or — 6iefe „flau)ifcf)en" 5üge Horbs unb 
0ftbentf4)lanb0 ftnb meiftene bur4> oftbaltifc^ee, fubetifcbee ober inners 
afiatif(t>e9 Blut bebingt, toeniger burci) oftifc^es. X)ermutungen über bie 
ettoaige tHenge fubetifc^en ober innerafiatifdben Blutes, bie ficü im öfls 
licl)en IDeutfcblanb $eigt, laffen fid) fd)on be9f)alb taum geben, weil in ber 
Beimifd>ung meifl taum su ermitteln fein wirb, ob ber buntle, tur^töpfige, 
breitgefi4)tige £inf(i)lag me^r t?on ben europäifcben breitgefidjtigsturjs 
töpfigen Kaffen ober Don innerafiatife^em Blut ^erftammt. ^inen leichten 
j£infcblag fubetifcben ober innerafiatifcben Blutes tJermute icf) in 0eutfd>s 
lanb t>on (Dften ber abnebmenb bis 3ur ^inie ber fog. Borbengrense (limes 
sorabicus; pgl. Karte VII, 269), alfo auf bem gleichen Gebiet, wo 
ficb ein ftärterer oftbaltif^er £infd>lag 3eigt. ©en oftbaltif(^en unb einen 
leichten innerafiatif(i>en unb fubetifeben ^infcblag in (Dftbeutfd^lanb mehren 
ftetig bie Haufenbe »on polnifchen unb ruffifd)en tX>anberarbeitern, bie auf 
ben (öütern angeflellt werben. Seit neuerer oeit bringt bie IDur^fe^ung 
bes rheinifchsweftfälifchen 3uhuftriegebiets mit polnifchen 2trbeitern biefen 
(Segenben, wie auch Blutunterfuc^ungen an3eigcn, mand)m ofIbaltifd)cn 
unb einigen fubetifdhen unb innerafiatifchen i6infd>lag, wel(^>e sginfdjlägc 
in ben Bex?ölterungen tUittels unb befonbers 0fteuropas gegen 0ften hin 
immer ftärter werben. 

IDiefe Betrachtung mag überleiten 3u ber ^ts 3ahlenmä§igen 2lns 
teils ber beutfehen Bepölterung an ben ein3elnen Kaffen überhaupt. tX>ies 

piel norbifche IDeutfche gibt es? ÜOiepiel oftifchr^ XX>iepiel binarifdje ufw.? 
— 0ber wenigftens: wiepiel norbifches, weftifchcö, binarifches, oftifches, 
oflbaltifchts unb fälifches Blut ift in ber (öefamtmifchung ? Bolche S*^<^9cn 
tonnten nur burch eine fehr genaue ©urchforfchung bes beutfehen X)oltes 
beantwortet werben. sSine gewiffe Tlbfchä^ung aber bes beutfehen Blutes 
mug perfueht werben, fehon beshalb, weil fieh hierüber bie fehlerhafteften 
Eingaben finben. 

IDie norbifehe Kaffe mag etwa 500/0 bes beutfehen Blutes ausmaehen 
— in ber nörbliehen ^älfte bes beutfehen 0praehgebiets etwa 550/0, in ber 
füblichen etwa 40 0/0. 

IDer oftifehe i6inf(hlag mag etwa 20 0/0 bes beutfehen Blutes betragen 
— in ber nörbliehen <^älfte bes beutfehen ©praehgebiets etwa |5o/o, in ber 
fübliehcn wohl eher 250/0. 

IDer binarifehc i6infehlag mag etwa |5o/o bes beutfehen Blutes auss 
maehen — in ber nörbliehen ^älftt bes beutfehen 0praehgebiets höchf^ens 
50/0, in ber fübliehen etwa 20—250/0. 

IDer oftbaltifehc ^Sinfehlag mag fieh auf etwa $0/0 belaufen, in ber 
nörbliehen <oälfte bes beutfehen Sprachgebiets |0o/o, in ber weftliehen 
<oälfte bes beutfehen Sprachgebiets etwa 3—4^/0, in ber öftlichen J50/0, in 
ber füblichen (ohne bie beutfe^>e Schwei3 unb (Dfterreich) Pielleieht 20/0. 

IDer fälifche i^infd>lag mag etwa 50/0 bes beutfehen Blutes ausmachen, 
in Horbwejlbeufehlanb, Horbheffen unb XlOeflthüringen etwa ?oo/o ober 
etwas mehr, in Sübbeutfehlanb pielleieht z—30/0. 
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IDcr wcftif^c J6inf(t>lag mag fid) ^öd^ftene auf 20/0 öee 6cutfd)en Bim 
tc0 belaufen, in 6er fü6li(^en ^älfte 6e0 6eutfci>en 0prad7gebiet0 Piel* 
Ieid>t 50/0. 

Tluf einen eigentlich fu6etif(hcn un6 einen innerafiatifthtn sSin* 
f(hl«0 mögen etxx)a 20/0 tommen, in 6er öftlichen <b^lfte 6e0 6eutfchen 
0prad)gebiet0 t)ielleid)t 40/0. 

iCine folchc Tlufftellung nun ift aber nid^t mehr al0 ein Derfud), 6ie t>ers 

hältniffe ungefähr 3U beftimmen, ein X)erfu(h, 6effcn voiffenfchaftlithcr XX>crt 
retht gering fein muß. IDie <5auptbeftan6teile 6e0 beutfdbcn Blute0 fin6 

je6enfaU0 6er nor6if(hc, 6er oftifd>e un6 6er 6inarifche. €in falfthes Bil6 
aber entftünbe, wenn man au0 6er obigen Behauung auf 6ic feweiligen 

Wahlen reinraffiger tttenfehen fthlicßcn wollte, fei C0 6er nor6ifchen, 6er 
6inarifd)en, 6er oftif^en 06er 6er oftbaltifthcn Kaffe. 2)ie gegenfeitige ^exs 

treu$ung aller curopäifthen Kaffen ift fo ftart porgefthritten, 6aß rein* 

raffige tUenfthtu äußerjl feiten fin6. tUan muß fich nur an 6ie ©umme 
6er in 6en Tlbfchnitten B bi0 $ mitgeteilten Körpermertmale erinnern, um 
3U ertennen, 6aß feiten alle tttertmale einer Kaffe bei einem tHeiifd^en an* 

3utreffen fin6. man 3w hod), wenn man annimmt, 6aß etwa ein 

Zehntel aller IDeutfchen no(h rein norbifch fei. IDie rein norbifdjen ober 6od> 
ftart porwiegenb norbifchen iDeutfd>en mögen eher 6—$ 0/0 6e0 beutfehen 

X)olte0 au0ma(hen. 
Oie rein oftij^^en Oeutfthen finb ficher piel geringer an ^ahl. 2ln3eichen 

beftehen, baß 6ie 5tttreu3ung 6er 0ftraffe, b3w. 6er porwiegenb oßifchen 

(öebiete, Piel früher begonnen h<^t «I0 i>i^ Horbraffe. Tlußerbem 3ers 
treu3en fid) im beutfehen ©üben unb ©üboften bie oftifche unb bie bina* 
rifd;e 2^affe immer gegenfeitig. Bead;)tet man nad;) ben Karten VII unb XI 

bie Braunäugigsbraunhaarigen, fo fieht man, baß bie 

Keinbuntlen außer an ben füblichen unb füböftlichen Känbern beo beut* 
f(htn ©pra(hgebiet0 3iemlid) feiten finb. Hun finb aber nod) lange nid;t 

alle Keinbuntlen ohne mehr ober minber ftarte sSinfthläge ber hdlrn euro« 

päifthen Kaffen, fo baß man alfo bie <^unbertfä^e reinraffiger Vertreter 

ber buntlen europäifchen Kaffen nicht hoch anfe^en barf. than wirb piels 

leicht 2—30/0 ber (Öefamtbepölterung beutfeher ©prad?e reinraffig oftifch 

annehmen tönnen unb 2—30/0 reinraffig binarifch. Keinraffig oftbaltifche 

Oeutfehe werben noch feltener fein unb nicht einmal 10/0 ber (öefamtbepöls 
terung au0machen. £in gewiffer ftarter Kern reiner Horbraffe fcheint feit 
porgefchichtlicher ^eit bio in0 jg. 3ahrhunbert gefieberter beftanben 3u h<^* 

ben al0 bie nichtnorbifchen ^infchläge. 2ln3eichen finb porhanben, baß bie 

begonnene 5trtreu3ung ber porwiegenb norbifchen (öebiete erfl ein tDert 
ber lebten 3Ähthunberte ifl. Oiefe Perhältniffe hat ber 2|. unb 22.2lbfchnitt 

3U betrachten. 0o ertlärt e0 fich auch, öaß man in Oeutfchlanb eher einen 

reinraffig norbifchen ate einen reinraffig binarifchen ober gar oftifchen 

menfehen antrifft, fo fehr auch bie Übersahl ber mifchlinge 3unächtl Pom 
Gegenteil über3eugen möchte. Oa3U ftimmt auch, baß wenigften0 3ur 

^ Scvnct euäre hier 3u bebenten, was ©. 249 ff* über ICrfcheinungsbilb unb 
lErbbilb, ©. 257 über Übcrbedbarteit gefügt worben iß. 
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5cit 6er X)ird?otx)fd?cn 0d)ultin6crunterfu(l)ung ftd) m JITittcIcuropa gegen 
@ü6en eine langfamere 5unal?me 6er „braunen" tro^ fc^nellerer Ttbna^me 
6er „23lon6en" ergab, was 6arauf ^mtneifb, 6a§ gegen 0ü6en t?in me^r 
6ie tttifebung swifeben „Blonben" un6 „braunen" sunabm als 6ie „^rau* 
nen" felbft. ausfebenben tHcns 
feben zeigen eine gefebebene Äreusung an, mcijlenö, au§er im Ttlpengebiet, 
eine folcbc mit norbifeber Kaffe. (Dfters b«be icb bei menfeben mit oftifebem 
Körperbau unb auegeprägtem oftifcbm XX)efen, bie ba^u no(b> aua ftart 
porwiegenb oftifeber (öegenb flammten, bod) eine Kugenfarbc r>on buntlem 
mild)igem ^lau gcfunben.i 

2(110 all bem 0bigen gebt xx)ieber berpor, bag in iDeutfcblanb — unb fo 
ift e0 in ganj Europa — bie meiflen I1tenfd)en iTlifd)Iitigc finb. 

(Hadj Srijji) 

IDeutfcblanb ifl im (öefamtburebfebnitt ein febr ftarter iginfcblag, xx>obl 
faft febon ein Übertniegen be© norbifeben Blutee, anjunebmen. iDao gebt 
bei näherer Betrachtung febon aua ber befebriebenen Kaffennerteilung über 
ba0 beutfebe ©pra^gebiet bcr»or unb erfebeint siemlicb ertlärt, wenn man 
bebenh, ba% ja nicht nur norbweftbeutfcblanb unb große Heile 0ft» unb 
lTlittelbeutfcblanb0 einem porwiegenb norbifeben (öebiet angeboren, baß ja 
nicht nur ftarte Borftöße norbifeben Blute© in bie bejeiebneten fübbeutfeben 
(porwiegenb oftifeben ober oftifeb^binarifeben ober porwiegenb binarifeben) 
(Gebiete hinein ertennbar finb, fonbern baß bie (öebiete ber 0ftraffe wie ber 
binarifeben Kaffe meiflena, wenn niebt immer, $ugleieb (öebietc gerins 
gerer BenoUerungebiebte finb. Itlinbeftens gilt ba© für bie Tllpen, 

1 ©0 ccHärt e© ftcb auch, warum Bilbcr rein oßifcper mcnf^cn fo febwer 
3U erhalten finb unb warum j. B. in Bi piep© VDerf bie al© oßtfcb (alpin) be» 
aeichneten UTenfehen faß alle nitfchlinge finb. Bei ber oßifchen Baffe entfaUt ja 
auch ber “Dorteil, be3eichnenbe Bbbilbungen unter ben Bilbniffen bebeutenber 
menfehen au©3uwählcn. Beinrafftge t>ertreter ber oßifchen Baffe finb unter 
ben überragenben UTenfehen anfd)einenb faum ober gar nicht t>ertreten. Ä© 
iß mir 3um “Dorwurf gemacht worben, ich hötte al© Beifpiele für oßifche 5üge 
nur Bilber unbebeutenber ITTenfchen gewählt. Beit ber britten Buflage hetbe 
ich baher nerfucht, möglichß biefen fcheinbaren UTangel au©3ugleichen. Bber 
ba© »erhältni©mäßig fehc höußge X>orfommen norbifcher unb geringere “Oor* 
fommen oßifcher 3üge bei bebeutenberen menfehen iß eben fein Sufall. 
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6ie baycrif(^)c ^od)cbmCf 6cn fränüfcbcn Ourß» bcn 0d}x»ar$t»al6, bcn 
^un&tüdy 6ic ißifcl unb 6en Böbrncrwalb. DolEsöic^t ift bas (öcbict pors 
wiegender 0ftraffc nur tm tfcbccbifd>cn Böhmen unb im Horben bea toal« 
lonifchen Gebiete; biefe xJoIEabicbten 0ftraffengebiete finb aber nid;t beutfd). 
Tillerbinge finb aud? im portoiegenb norbifeben (öebiet fieblungaarme 
©treden, fo in 0lbenburg unb <^annoper, in tltedlenburg unb Pommern 
unb f(hlieglid> in ©cbleexoigsio^^Iftein. Tiber umgeEebrt: bie bichtbefiebel* 
ten ILäler in ben fonft Portoiegenb ofi:ifd>en ober oftifch*binarifd)en (teilen 
©Übbeutfd)lanb0, baa Kbeintal, baa Tiare«, ^immat« unb T^eugtai, baa 
Hedartal unb feine ganje weitere Umgebung, baa Kebni^tal, in Hieber« 
öfterreich baa IDonautal, all biefe (öebiete bid)ter Befieblung finb fa 3U 
gleicher Seit Gebiete mehr ober minber ftarfer, im Hecfartal befonbera 
ftarEer, norbifcher Beimifchung mitten in porwiegenb oftifchen ober oftif(h* 
binarif(hen unb 3uglei(h bünner befiebelten Umgebungen. 

©0 bejTätigt auch im allgemeinen baa Bilb ber BepölÜerungabichte einen 
fehr ftarten i6inf(hl(tg, wenn nid)t fchon ein Überwiegen bea norbifd^en 
Blutea im beutfehen X)olEatörper, unb bie Perteilung ber ^aats unb Tiugen« 
färbe in ben bunEeljlen (Gebieten IDeutfchlanba seigt, bag — felbft unter 
Berüdfichtigung pon Tiualefeporgängen, welche bie hUü unb Ttugen« 
färbe gegenüber anberen UTertmalen ber norbifchen T^affe begünftigt h(t* 
ben (pgl. ©. J77) — aiuh bort immer nod; perhältniamägig piel norbifchea 
Blut in ber Ütifchung porhanben ift (pgl. Tlbb. 3$5), benn bie bort por« 
hanbenen hUIm finb überwiegenb ber norbifchen T^affe unb nur ju 
geringerem 0eil ber oftbaltifchen Kaffe su^ufchreiben. iDaju mug bebacht 
werben, baß einzelne norbifdje UlerEmale im Bluterbe bea PolEea ftärter 
pertreten finb ala ber Tlugenf(hein (baa i6rfcheinungabilb) seigt; hierüber 
©. 257. 

i^ingehenbe Hachforfchungen tönnten bie KaffenEarten bea beutfehen 
©pra(hgebieta nod) Piel mehr in ben i^in^elheiten Eiären, ©oll biefea Buch 
nicht 3ü umfangreich werben, fo muß ea fich ein «Eingehen auf Heilfragen 
perfagen. ©ache raffenEunblicher IDarftellungen ein$elner ^anbfchctften wirb 
ea fein, auf £in3elheiten einjugehen. 

IDa unb bort ftammen 3. B. bie Bewohner einea 0orfea 3um großen 
Heil pon Sigeunern ab unb 3eigen noch beren leiblich *feelifchea UDefen 
(pgl. ©. J72). IDa unb bort, fo in ber XPetterau, mag fich ein wefUfch* 
porberafiatifcher £infchlctg geigen, ber auf römifche ©olbaten 3urüdgehen 
mag (pgl. ©. 390). sgntlang ben römifchen ^anbfbraßen mag ea 3u Per« 
mifchungen ber unfreien BepölEerungafchicht mit römifchen ©olbaten ge« 
Eommen fein. XPelche Bebeutung für bie raffifche Befieblung alte Per« 
Eehrawege wahrfcheinlich fd)on feit ber 3ungfTein3eit h(^tten, beutet an 
perfchiebenen ©teilen ©ommer, SamilienEunbe, Pererbunga« unb Kaf« 
fenlehre (1927)» «n, beffen fcharffinniger Hachforfchung bie Tlufbedung 
einea porgefchichilithm PerEehrane^ea gelungen ift.i 0ie 3ehntaufenb nie« 
berfäd^fifchen Utänner, Stauen unb Kinber, welche Äarl „ber (Sroße" über 
bie anberen germanifchen ©tämme 3wangaweife Perteilt hat, haben für 

^ Pgl. auch KeallcriEon &ec germ. Tiltcctumafunbc unter „Peefehrsmege". 
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matid)C9 minöcr norbifc^c Gebiet eine getoiffe Pcrnoröung beöcutct. 
0b man inlDörfcrn, beren Hamen bicfcBcficblung x)crrät,xr)ic(örogfa(^fen, 
^ü^clfadjfcn unb <oot)cnfacl?fen jwifc^cn XX>eint)cim unb Mtc 
no(^) gegenüber ber Umgebung einen ftärteren norbif(^)en ober aueü norbtf(^s 
fälifeben £infct)Iag finbet) — 2tnfieblungen x>on ibugc»ötten in 0eutfc^* 
lanb laffen beute noch einen toeftifeben €infcblag auch in ber feelifcben 
<^altung ernennen. Utan fpriebt 3. t>on ber iSeibenfcbaftlicbteit ber :öe* 
oölterung ber 0bent£)albbörfer ^obrbacb, XX)emba(^ unb bie buge? 
nottif(bc (örünbungen finb. £inen xx>eflif(ben ißinfcbl^g neben binarif(bem 
unb oftifebem brachten toobl biejenigen Sranjofen unb piemontefer ber beut* 
fd>en BeDÖIEerung 3U, bie 2tnfang bes 17. unb iSnbe bes |$. 3öbrbunbert9, 

2lbb. 5$7a,b. Sreiburgi. »r.(X)ater füböeutfcb.tltuttcr noröoftbcutfcb). Uortpiegenö 
noröifcb mit ofitfebem ober oflbaltifcbcm iginfcblag. K: $0,37; G: 9lil4. J4iäbrig. 

au9 ihrer ^tmai xx>egen ibre9 toalbenfifc^en (ÖIauben9 vertrieben, in bie 
tvürttembergif<^)en 0berämter Utaulbronn unb Caltv cintvanberten. €in 
Tveiterer xveftifeber leinfcblag b«t febon feit vorgefcbicbtlicber Beit xveftifcb 
burebmifebten (öegenben um ben Utittelrbein burebbringen tonnen bureb 
bie nicht feltenen üerbinbungen mit franjöfifcben Bolbaten ber franjöfi* 
feben ^evolution9beere. (0oetbe9 „Belagerung von Utainj" berührt biefe 
Berbinbungen.i S^^iebricb ber (öroge b<^t in Bige«»e>^ angefiebelt. 
3n 3ütlanb unb 0(b)le9tvig finb 0übbeutf(^>e eingewanbert. 

X)erein3elt finb 0laxven im beutfeben XPeften angefiebelt worben, fo 
3. B. al9 leibeigene von Älöftern in Sulba unb ^oreb. cEürEifcbe (befangene 
au9 ber Beit ber cEürtenEriege follen in (Dfterreid) ba unb bort in geringer 
Babl angefiebelt worben fein. 3talienifcbe 2trbeiter mit beutlicbem weftifebem 
unb gelegentlich beutlicbem negerifbem i6infbl<^g finb in Bübbeutfblc^nb 

1 3m 3ngelbcimcc ‘Hnjetgee, VTc. 143 vom 9- 1911, fbreibt ein (Beifl. 
Über, öcc bic cntfprcbcnbcn Bitbenbüber burbscfcbcn^battc: „pit unge* 
tvobnlib hohe “Hnjabl von uncbcltben !Einbccn in jenen 3abren Id^t bacauf 
fblicüen, baü bie Befreier ber “Kbeinlanbe fib emb am iveibliben (Befbleb* 
fcbdnblicb vergingen." 
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nid)t feiten eingebürgert toorben un6 b<tben beutfebe Utöbeben ber unters 
flen X)olf0f(^>i(^)t geheiratet. 

Tille biefe sSrf(^>einungen follten näher unterfingt tverben, Eönnen hiei' «her 
nur al0 ^^eifpiele erwähnt, nic^t weiter erörtert werben. 

+ 

Die gefchilberte X)erteilung ber Waffen über bae (öebiet beutfeher 0prache 
weett vielleicht all$ufehr bie X)orftellung, als ob von einem (öebiet IDeutfeh* 
lanbö 3um anbern, höuptfö4>lii> <tber von Horben nach ©üben gleich* 
mägig abgeftufte Übergänge wären, als ob etwa bie Körperhöhe beim 
Übergang von einem norbifchen 3U einem oftifchen (öebiet allmählich unb 
in immer gleichgerichteter Tlbnahme b3w. ^untthme geringer, bie ©(häbel 
allmählich tür3er, bie ^aavt allmählich bunfler würben. 25ie9 ift aber nicht 
ber Sali. 3n jeber nicht eben fehr einheitlichen Sevölterung wirb man im* 
mer wieber neben vielen bHifchlingen auch reinraffige ober nahe3u rein* 
raffige lltenfchen ber einen ober anberen Kaffe finben. Überall wo fich Kaf* 
fen getreu3t h<^ben, entflehen burch fogenannte i6ntmifchungen auch wieber 
reinraffige tHenfchen. lDa3u tommt in feber ^anbfehaft bie Kaffenvertei* 
lung in ber ©entrechten, bie t)erteilung über bie verfchiebenen Poltsfchich* 
ten (vgl. ©. 200). £rfi bie Tluf3eichnungen ber S<5rfchu»0 ergeben bie 
IDurchfehnittöwerte, bie für irgenbein Gebiet gelten, bie £)urchfchniü8* 
werte, bie allein 3ur Kartenbarflellung verwenbet werben tönnen.i 

Tlu0er ben Kreu3ung9erfcheinungen, bie überall ftatthaben unb 3u beren 
X)erftänbni0 eine Kenntnw ber t>ererbung0gefe^e unerläßlich ift, fcheinen 
fich ctuch in Utifchgebieten burch befonbere Tlu0lefevorgänge hin unb wieber 
gerabe3u X)erfchräntungen ber Kaffenmertmale 3u ergeben. X)on ben beiben 
mögli^en norbifch*oftifchen ober auch norbifch*oftbaltifchen Kreu3ung0s 
erfcheinungen: fchmalgefichtige Kur3f^äbel unb breitgefid;tige ^angfchäbel 
fcheint ber fchmalgefichtige Kur3fchäbel in IDeutfchlanb häufiger 3U fein. 
Kecht häufig feheint mir in 5;)eutfchlanb eine Kopfform 3U fein, bie in 
©eitenanficht eine norbifche Kopfumrißlinie, in t)orberanficht aber eine 
mehr ober minber ftarte X)erbreiterung be0 Kopfe0 über unb hinter ber 
0htgegenb 3eigt, alfo 3umeift auf einen oftifchen ober oftbaltifchen £ins 
fchlag hinweift (vgl. Tlbb. 3$6). cDftlich ber ©aale, befonber0 aber in 
©achfen, ©chlefien unb bio weit nach Polen hinein, finb burch norbifch* 
oftifche unb norbifch*oftbaltifche Kreu3ungen braune unb blonbe tur3geÄ 
wachfene iTlitteltöpfe verhältnwmäßig fo h^nfig, baß IDeniter fie — 3U 
Unrecht, wie C3etanow0ti2 ge3eigt hc^t — gerabe3u 3U einer Heben« 

^ 2ln fich befugen aber folcpe 5)urchfchnittsu)erte (ÜTittcljuhlcn) fepr trenig, 
öenn bic gleichen iDucchfehnittswerte fönnen hier als rechnerifches i£r* 
gebniö bet ÜXeffung einer ganj anbers jufammengefegten Kevöl» 
terung erf^einen als bort; es gilt eben in jebem d'alle ju beßimmen, 
welche iCinfchlüge unb in welchem ÜTifchungsverhültniffe bie betr. 
iCinfchlüge eben ben gefunbenen ^urchfehnittswert ergeben hnben. 

^ (tjefanowsFi, Tlrchiv für Anthropologie, VT. Kb. 20, Ib25, ©.68. 
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raffe (race secondaire) vereinigt ^attc, 6ic er „XX)ei(^feiraffe" (race vi- 
stulienne) nannte. 34) glaube feboeb, nach mannigfachen Beobachtungen 
annehmen ju bürfen, ba§ fich unter ben blonben unb braunen Mittels unb 
BursEöpfen ber uon ©eniEer sur „tX>eid>fclraffe" gerechneten BeuöIEeruns 
gen breitgefid)tige ÄursEöpfe häufiger erft in Polen finben, tnbeffen 
mir in 0a4)fen bie <5^ufigEeit blonber fchmalgefichtiger ÄurjEöpfe (nors 
bif(4*oftif(hcr, norbifchsoftbaltif4)er unb binarif(4*oftbaltifchcr ^erEunft) 
aufgefallen ift. 

3n anberen (Gebieten, 3. “B, in ber Lüneburger follen hod)ge* 
toachfene bunEle ÄurjEbpfe (fal3burgif4)er ^gl* 352) por* 
Eommen. <oo4>gcwachfene bunEle ÄurjEöpfe Eommen im JSlfa§ h««ftg^*^ 
uor unb anfd:)einenb auch im burgunbifchen (ßebiet ber 0chxx)ei3 unb SranE* 
rei4)0. ©eniEer h<tt biefe ÄurjEöpfe aber mit Kecht 3ur binarifd>en 2^affe 
gerechnet. Tluch im füblichen Böhmertoalb fc^eint es fi(^ weniger um eine 
häufige norbifch^oftifchc Äreu3ungöerfd)einung 3U h<tnbeln als um binas 
rifdje tHenfd^en, beren OorEommen bann »on ben 0flalpen (iLnnatal) abs 
juleiten wäre (?). Tluf ber J^auhen 2tlb finb — als eine norbifd>sbinarif(^e 
Äreu3ung? — bie hod)gewad>fenen blonben helläugigen Äur3Eöpfe häu« 
figer. IDie fchmalgefid)tigen Äur3fchäbel ^erchtesgabens, bie einigen Ba 
trad)tern aufgefallen finb, finb einfach binarifche tttenfehen. sLinige 
0(hwar3walbgebiete niebrigften XX)uchfe9 unb Eür3e4en Äopfea finb bei 
einer na4)forfd)ung blonber gefunben worben al9 bie babifdben gebiete 
höheren IQDudjfes unb minber Eur3er 0chäbel; hier f4>eint alfo — ba 
baltifchee 23lut in Baben Eaum an3unehmen ifl — einmal burd) befonbere 
2lu0lefeuorgänge eine eigentliche X)erfchränEung ber ETlerEmale minbeften0 
3eitweilig ftattgefunben 3u h^öen. 3n Baben ift ja auch ber höhere tDuch» 
biird) norbifd>e0 unb burch binarifd)e0 Blut bebingt, fo ba§ por allem in 
0übbaben burd) einen binarifchen iLinfchlng leicht ber höhere 1ODud70 
mit bunEleren S<^eben 3ufammenEommen Eann. 2luffällig ifl, baß X)irs 
chow0 0(hulEinberunterfuchung biefe gleichfam regelwibrige Blonbheit be0 
betreffenben (0ebiet0 noch nicht feftftellte, baß erfi Tlmmon, ber 3wan3ig 
3öhre fpäter bort unterfuchte, auf biefe X)erfd)ränEung0erfd)einung ftieg. 
1L0 fcheint hier nur 3U einer uorübergehenben UterEmal3ufammenftellung 
geEommen 3U fein, wie fie ja nad) Öen t)ererbung0gefe^en möglich ijl* 

X)erhältni0mägig üiele Blonbe mit Eür3erem Äopf finben fich emeh m 
bem burch feine Blonbheit in biefer Umgebung auffälligen fchwei3erifchen 
Äanton Unterwalbcn, wo ebenfall0 Eaum an einen oftbaltifchen Cinfehlög 
gebacht werben barf. tüahrfcheinlich fpielen, wie mehrfach betont, beim 
^uftanbeEommen folcher Derhältniffe auch '2lu0lefeerfcheinungen wie 3. B. 
bie höhere cLuberhilofeflerblichEeit ber „Braunen" (r>gl. 0. |77ff.) eine 
Kolle. 

lin „nebenraffen", an Bilbung neuer Kaffen, an „raffenhnfte Ulifchun* 
gen" unb bergleichen barf bei all biefen fällen nicht gebacht werben. 160 
hanbelt fid;) nicht um Dcrerbliche UlerEmaluereinigungen, fonbern um 
fungen gewiffer 2Ucu3ung03ufammenftcllungen in ein3elncn (Gebieten. 
Kipley fpricht bei Betrachtung folcher iLrfcheinungen mit Kecht t?on Dor# 
übergehenben UterEmal3ufammenftellungen (transitory compounds of 



302 5)a5 (Bebtet beutfcbec ©peaebe 

human traits).^ 5« ertlärcn ift babei allcrbingö nod), tuoöurcb ce gcraöc 
in biefem Gebiet su biefer, in jenem (öebiet ju jener Ttuslefe non lUeujunges 
Sufammenflellungen tommt. 

IDurtb foltbc seitxpeilige <o^ufungen getniffer Äreusungasufammenfteh 
lungen unb bur(^> ^(ualefeuerbältniffe mögen aud> bie tuabrsunebmenben 

@tamme9unterfd>iebe innerhalb ber 
einselnen X)öIEer mitbewirft fein, fo wenn 
man non einem befonberen ftbwäbiftben, 
fränfiftben ober alemannifeben (öefitbt, 
non einem befonberen weftfälifeben ober 
bolfteinifcben (öefiebt rebet. (Teil ftbei* 
nen foltbc Stammeeunterfebiebe bea 2tuas 
febena in ^ügen $u liegen, bie erft im £ins 
jelleben erworben werben, alfo nichts 
erblitb finb. 2tuf foltbc 5üge bat Hörs 
renberg bingewiefen in einem 2luffa^: 
„fTlunbart unb tttienenfpiel",^ unb inabns 
lieber tDeife möchte ber Pfycbologe locllt 
paeb ben Einfluß ber ITlunbart auf bie 
Gilbung ber (öefiebta^üge bartun, befons 
bera auf bie Gilbung bea „Sräntifeben (öes 
fiebta" unb bea „Sebwäbifeben (öefiebta".^ 
£ine jginwirtung ber tTlunbart außer ber 
<5äufung gewiffer erblieber ^üge möebte 
ieb annebmen gegenüber einem uertniffes 

nen um bie tTlunbwinfel, ber bei €>eutfeben fäebfif(bcr ll^unbart unb 
uerfebiebener raffifeber ^ufammenfe^ung siemlicb häufig 3U beobaebten ifl. 

^bb. 3«S. 3örg Äe^lcr aus nürns 
berg. (<0em.: 3. J^lancr.) Dor* 
wiegenb noröifcb mit Ttnöeutung 

bea „Sränfifd^cn Ö5cficbt9" 

^ 2lla eine foicbc Häufung t>on :Rt:eu3un3a3ufammenflcllungen wollte ieb 
mir ftübcc auch baa 2luftceten bec.oflbaltifebcn 'Kaffe erfldren, ehe td) eefannte, 
baß bie oßbaltifebc "Kaffe ißigenmecfmalc bat, bie bei ben Kaffen gac nicht 
uoebanben finb, aua benen eine folcpc Kceu3unga3ufammenßellung in bem 
ooewiegenb oßbaltifeben (Bebtet entflanben fein müßte, 

^ Kölnifebe Leitung VTc, 882, I9I3» 
® ^ellpacb, 5>aa ^ränfifebe (Beficbt. ©igungabetid^tc bec ^eibelbecget 

Kfab. b. Ü)iß., JlTatbcm.matucw. Kl., Kbt. B, ^tol. VOiff., Ib2I. — iCigene 
23eobacbtungen haben mich auch f(b<?n ein Ittitwicfcn bec ITtunbact ueemuten 
laßen. 5:)aneben fptclen eewoebene, niebtwececbliebc ^ewcgiingaeigenbeiten 
eine bebeutfamc KoUe. 2ln ihnen fann man mit 3temli(b großer VOahrfchein» 
lid)feit ITTenfebcn, bie caffifch einanbec gan3 gleieb finb, hoch nach “t^olfa» ober 
©tammca3ugchörigfcit uoneinanbec feheiben. ^Darauf würbe ieb befonbera 
aufmerffam, ala td) nach Küeffehr uon einem längeren Aufenthalt in Paria 
unb ö^canfreieb meine 23ewegungen unb (Bangact etwaa abgeänbert fühlte, 
auch bemerfte, baß bica aufmeeffameren Beobachtern nicht entging. X3ad) 
fur3ec Seit verloren fteb btefc iCinwirFungen wiebcc. iCtwa ein 3ahr bacauf 
ßel mir bie (Bangart einea KTannea auf, ben ich tnit einem Bekannten »orübec« 
gehen fah« 3ch nannte biefe (Bangart bei mir felbß „Bouleuarbfebritt". Ala ich 
einige tCagc barauf ben Bekannten nach bem mir unbeFannten UTann fragen 
Fonnte, erfuhr ich, baß ca ein eben aua Paria 3ucüefgcFchrter IJTalcr fei. ©o 
mögen fich nicht nur im (Bang, fonbecn t>oc aUem auch iu Kcm» unb ^anb> 
bewegungen PolFa* unb ©tammca3ugchörigFcit 3cigcn. T)on biefen erwoe« 
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IDa id) in 6cn Dcrfc^icöcncn 0tamme9imtcrf(^ic6cn, öic fic^ in pcrf(^>ics 
benen ^aufd)lägcn o6cr „(öautypcn" (x?. ^i(fftc6t)i jcigcn, v>ielfad> 
nid^tscrblid^c, fonbcm für bas £in3clUbcn erworbene 5üge, baneben seit? 
weilige ^^äufungen x?on Äreu$ungö3ufammenfteUungen unb wed)felnbe 
7iu0lefct)erl?ältniffe vermute, mö4)te id) aud> anne^men, bie üeute etwa 
Eenn3eid)nenb erfdf>einenben 5üge eines X^oIEsftammes (b. ü. einer biefelbe 
tUunbart fpred^enben ^ePÖlEerung) laffen fid) jeweils nur einige (0ef4)ied)i 
ter lang perfolgen, bis eben eine anbere Äreusungssufammenflenung fo 
Üäufig geworben ift, ba§ fie als be3eict>nenb für eine ^anbfe^xaft ober einen 
0tamm gilt. i6s ift 3U bebenfen, ba§ bie uns ba unb bort auffallenben 
^aufdjläge aud) innerhalb il^res Btammes eine geringe Utinberl^eit bilben, 
immerbin eine ttlinberbeit, bie ficb als „^aufcblag" einprägen Eann. 

€s gibt 3. B. ein „fränEifd)es ^efi4>t": bapon Eann man ficb «uf ^cm (öe? 
biet ber fränEifcben tHunbart über3eugen, nad) ^tllpad} bßuptfä(i)lidj auf 
einem (öebiet um bie ^inie 0aarbrüden—IQOunfiebel (bayerifc^es 0berfrans 
Een). Bei feinem ^uftexnbeEommen fd>einen norbifd>e unb oftifd)e, gegen 0flen 
auch oftbaltifcbe ttterEmale eine Kolle 3U fpielen. 0iefes „fränEifd>e (öefiebt" 
Eommt 3war gelegentlich innerhalb aller beutfeben ^anbfehaften Por, hoch 
anfeheinenb nur beim fränEifcben ©tamme fo häufig, ba§ es als etwas Be* 
fonberes beachtet wirb. Tiber man barf aud> im fränEifcben (öebiet nicht 
erwarten, bas „fränEifcbe ^eficht" bei mehr als 50/0 ber BepölEerung 3u 
finben. öaufchläge finb in ber i^^uptfache 3eitweilige <oäufungen Pon 
Äreu3ungs3ufammcnftellungen in einem beflimmten (öebiete, bie geeignet 
finb, burd; irgenbwelcbe einprägfamen Benn3eichen ber eingebenberen Be* 
obachtung auf3ufallen. Tluslefeporgänge mögen babei im ©piele fein, in® 
fofern als in biefem Gebiet Pielleicbt biefe, in jenem jene Äreu3ungs3ufams 
menftellung 3eitweilig befonbers gut „angepa§t" erfcheint ober eine bübtre 
Äinber3abl erreicht; unter biefen Binbern wirb ein (Teil immer wieber bie 
auffallenbe tTterEmal3ufammenftellung aufweifen. sSin fol^er (öaufd;lag 
Eönnte im iauf ber 3abrbunberte ficb über eine gan3e ^anbfebaft ausbreiten, 
wenn innerhalb biefer ^anbf^aft immer nur bie ben (öaufchlag 3eigenben 
Utenfehen ficb fortpflan3ten unb alle anberen ©tammesangebörigen auf 
Sortpflan3ung per3ichteten. IDa bies aber nie unb nirgenbs ber Sali ift, wirb 
ficb bie erbliche oufammenfe^ung eines ©tammes immer wieber änbern, 
werben (öaufebläge auftreten unb perfchwinben. 0aber ift bas „fränEifche 
^eficht" unferer Hage — breit auf ber <o<öbt her 3ochbogen unb gegen bas 
Äinn 3ugefpi^t, porfpringenbe Hafe unb 3urücffliebenbes Äinn — btutc »ttt 
fränEifcben ©tamme wabrfcheinlicb in anberer i^äufigEeit pertreten als um 
1700, in anberer ^äufigEeit als um |500, heute pielleicbt gerabe in ber 
<^äufigEeit, bag es als eine befonbere ElterEmalperbinbung in gewiffen (0es 
bieten auffallen Eann. 

£im anbere £rfchcinung, bie ins (öebiet ber €rblichEeitsforfchung gehört, 

benen 5ügcn finb bie pccccblicbcn 3ügc 311 trennen, bie oben als raffifebe Be« 
megungseigenbeiten bebanbelt enotben finb. 

^ p. i£ic#ftebt bot ficb befonbers ber d^roge ber „<E»autypen" gemibmet 
in feiner Tlrbeit „Betrachtungen über ben Hvpus bes Jttenfhen", Umfebau, 
192^. 
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eine ^trt gcf(i>Icc^t9gcbunöcncr Dererbung, ift in nSnglanb, €)änc* 
mart, 0d)we6cn unb nortx)cgcn^ toic in S^cutfcblanb unö anberwärts bc* 
oba(t)tct xx)orbcn: baß nämlicb in norbifd:)softif(t)cn, norbifcbsfubctifcbcn unb 
norbifd)sinncrafiatifdbcn Utifd)gcbictcn unter ben Sfßwcn mehr bunEIc, unter 
ben iTlännern mehr btUe finb. IDie St«wtn f(^>einen fo bie buntlere 2<affe bea 
betreffenben Gebiete länger $u bewabren, bie l^Hänner mebt t>on ber belle* 
ren i^affe im i^rbuorgang an ficb 3u nehmen. IDie V)ererbung febeint alfo 
gefcblec^tsgebunben 3u fein: bie ?röd>ter einee tttifcbgefcblecbts folgen in 
folcben (öebieten mehr ber buntleren, bie 0öbne mebt ber belleren 2^affe. 3d; 
habe im 0cbtx>ar3toalb oft bie ^eobad)tung gemacht, baß bie lltänner min* 
ber oftifcb ausfeben: bie Bärte finb oft bunfelrotbraun, bie ^aate feiten fo 
buntel wie bie ber Srauen, bie (öefic^ter — wobl ebenfo oft bureb binarifd>e 
wie burii) norbif(^e Beimifd>ung — länger, bie Hafen ftärter unb beibea 
in böberem örab, als ea für ben Utann ohnehin febon Eennseid^nenb ift. 3n 
oftifebsbinarifeben tUifebgebieten b<^be ich immer wieber beobad>tet, baß bie 
Srauen mebt ber oftifd)en, bie tltänner mehr ber binarifeben 2^affe folgen 
(pgl. "dbb. 141, 0. 91). ©aber bie große 0cbwierigteit, Bilber männ* 
lieber Vertreter ber oftifeben, wie auch ber oftbaltifd?en unb fubetifd)en 
2<affe 3u erhalten. 

IDagegen ift es nicht fidler, ob biefe gefcblecbtsgebunbene t>ererbung auch 
für eine norbif(b*binarif(be tHifcbbePÖlterung gilt; 0erbien bßt71 o/obraun* 
äugige lHänner, bagegen 66 0/0 braunäugige Stauen.^ Bei norbifd)*oftbal* 
tifd>er tUifebung in einer Se^milie febeinen bie Itöcbter mehr ber oftbaltifcben, 
bie 0öbne mehr ber norbifeben Kaffe 3u folgen. 

©ie X)erteilung ber europäifeben Kaffen über Europa bebanbelt bie „Kaf* 
fenhinbe sSuropae". ^itv feien nur x^ier raffentunblicbe Karten iSuropas 
nach 0tru(t (©resben) wiebergegeben, ba3u eine Karte über bie (öebiete 
permutlid) ftärtften Porwiegens ber in biefem Bud) unb in ber „Kaffen* 
Eunbe i6uropa9" erwähnten Kaffen. X)ier raffenEunblicbe iSrbEarten (Kör* 
perböbc, Kopfinbep, <^autfarbe unb nach 0trucf finben ficb 
in ber „Kaffentunbe Europas".® 

^ d'ücVTocwcgcntüiberfpticbt 6cm jeboeb Brvx^/©ci:nor6ifcbcinenfcb/l928. 
2 "ügl. i5at>cmann, Über gcfcblccbtstjccfcbiebcnc X)crcrbung »on KajTcn= 

mccPmalcn, tnsbefonbere 6cc cfäcbungömccFmalc, 'üolf unb Kaffe, ^eft I, 1927. 
® d'ür btc Kaffen ber t£cbc ncuccbtngs: d^ifeber, ©pcjicUc Kntbrovologic, 

Kaffcnlebce (tm Banbe „“Hntbropologic", Kultur ber ©cgcniuact, ©eil III, 
Kbt. V, 1923) unb ^abbon, The Races of Man, 1924, Pittarb, Les Races 
et l’Histoire, I920, d^Icucc, The Races of Mankind, 1928. ©enifee, 
Les Races et les Peuples de laTerre, 2.‘yufl. I92ö, iß in ntclem ncraltct. 
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ncgerifcfte Kaff^ 

SDie gc(liid)cltc iinic iimgrcn;t i»aö ö5cbict i'tärttlen V)ortütcgcn0 einer btsber mir 
ungenügeni» befdnicbenen iinö ineift „Kiäfamypus" genannten Kaffe; über biefe ngL 

„Kaffentunöe ituropas" 

Karte XX. Darftelliing ber (öebiete rermutlicb ftärfften t)orxx>iegen8 cinselnec Kaffen. 
20* 



21. ^tc Äaflen 2(lteuropa0 
©le SEntfte^ung 6er nor6ifc^en 

^ßtner i6rörtcrung über 6ie Pc*rgcfd)i(^tUd;en 2^affcm>crüältniffe iCuropaö 
^Ctönntc eine Untcrfud)ung DorauagcftcUt tocröen, n>ic ce überbaupt jur 
jßntftcbung r>on klaffen tommen Eann. 25ic 56ntftcbung 
ber Waffen ift aber innerbalb biefes Buebes besb^^Ib minber wichtig, weil 
bie £)arlegung immer nur bie gegenwärtige 2laffenlage bee beutfeben 
X>oIEe0 $u erElären imb abjuleiten fu(^)t. Tluslefe unb ^luemerse in ber län* 
gere Zeiträume bauernben ^bfcbliegung Qfolation) einer beftimmten Um* 
weit werben am meiften $ur iSntftebung ber erbgleicben Utenfebengruppen 
beigetragen b<^üen, bie man als Kaffen beseiebnet. Kuf (örunb einer foicben 
£rEIärung b<tt Bryn^ x^erfuebt, bie tigntftebung ber blutigen Kaffen im 
Bufammenbang mit ben erbgefcbicbtlicben (geologifcben) X)erbältniffen feit 
ber (lertiär^eit 3U erUären unb bie Tlbfcbliegungagebiete Ofolationagebiete) 
311 ermitteln, in benen es 3ur ^ntftebung beftimmter Kaffen !am. 

^ine 0treitfrage, bie fiib glci(b üei Betrachtung ber Uranfänge menfeb* 
lieben Hebens erbebt, ifl bie nach ber iHinftämmigEeit (Ulonogenefe, Ulono* 
genie, mcnopbvIctif4>e Kbftammung) ober UtebrftämmigEeit (Polygenefe, 
Polygenie, poIvpbYictifcbc Kbftammung) ber (Gattung lUenfcb- öoetbe unb 
(Öobineau neigten 3ur Einnahme einer thebrflämmigEeit. H5ie tUebr3abl ber 
gegenwärtigen Sorfeber but ficb für bie Einnahme einer sHinftämmigEeit aus* 
gefproeben im (öegenfa^ 3U ben Kntbropologen Bufeban unb Boas unb 
ben (öeologen 0teinmann unb KrIbt unb 3U bem Tlntbropologen 
lUaatfeb. lUaatfeb 3. B. wollte bie (öabelung ber Gattung Utenfeb in uer* 
febiebene Unterarten fo weit 3urüdt>erlegen, ba§ er uon gorilloiben unb 
orangoiben Utenfebenraffen fpracb, alfo pon Utenfebenraffen, beren 7tb3wei* 
gung poneinanber ber Kniage nach febon Poll3ogen gewefen fei, als bie eine 
Utenfebenart noeb mit bem 0cbimpanfen, bie anbere noeb mit bem 0rang 
unb (öorilla gemeinfame Urformen gehabt b<^be. 2tu(b 0ergi b^t eine Seit* 
lang UlebrftämmigEeit angenommen. Heuerbinga b<^t Kur3 ben (öebanEen 
ber UtebrftämmigEeit wieber aufgenommen, ale ihm Unterfuebungen ebine* 
fifcbcr (öebirne Klaatfcbs “Zlnfcbauungen pon einem (am ebeften ber inner* 
afiatifeben Kaffe unb ben biefer perwanbten Kaffen 3U3uf(breibenben) „oran* 
goiben" UEenfcbenfcblag nabegelegt b^^tten, Pon einem iUenfcbenfdjIage, ber 
Pon einem afriEanifeb^curopäifeben „gorilloiben" 0(blag 3« trennen wäre. 
Kur3 möchte biefe clrennung in ältefle Kaffengruppen bis in iHrgebniffe 
ber 0pra(bwiffenfcbaft biuein perfolgen.^ 

Betrachtet man bie Kaffen bes blutigen Europas, fo möchte man ob ber 

^ Brvn, Menneskerasene og deres utviklingshistorie, (Dslo Ib25. — 
^injuxpcifcn ifl für folcpc d'cagcn au^erbem auf trugen d'if'bcr, Kaffe unb 
Kaffcncntflebung beim UTcnfcbcn, 1927. 

2 Kuej, iDas (Bebirn bes CBelben unb bie mebritämmige KbEunft bec Uten* 
f<benacten, Knatomifcbec Knseigec, Bb. 58, 192^. 
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gcmcinfamcn tHcrEmale cincrfcite öic noröifdjc un6 6ic tüefttf4)c 2^affc, an* 
Öcrcrfcitö bic oftifc^jc un6 6ic oflbaltifd)c Kaffe auf je eine gemeinfame 
Urform 3urü(ffüt>ren. Utan mö^jte 6ie betöen legieren in einen 
menbang mit öer tursgetoacljfenen, breitgeficbtigstursföpfigen innerafiati* 
fcben Kaffe einftellen, bamit bann aud) in einen weiteren ^ufammenbang 
mit ber fubetifcben Kaffe. 

€8 ift eine Streitfrage, wie alt ber Utenfc^ überhaupt fei. no(^ t>or 
einem 3abrbunbert wollte man an einen foffilen Utenfcben überhaupt nicht 
glauben. IDann aber mehrten fi(^ bie Sunbe fo, baß eine ganje ÜDiffenf(^>aft 
ber porgefchichtlichen Utenfchenrefle entftanben ift.^ 

iDas frühefte ^tuguis einer ^efieblung Europas burd) menfd)liche (0e* 
fchöpfe ift ein maffig unb grob wirtenber tinnlofer Unterüefer, ber bei 
lUauer bei /')cibclberg gefunben würbe. iDie elliptifche Kunbung bea Kie* 
fers, por allem aber bie nicht über bie anberen ^ähnc hint^«ör<tgcnbcn )£di 
5ähnc, weifen bcutlich auf ein mcnfd?liche8 tX>efcn hiu. SDoch finb bem Un* 
tertiefer au(t> tUertmale eigen, bie außer an einen X>ormenfd>en burd> ein* 
seine ^üge an ben (öorilla höben benten laffen unb fo allerbings einen Uten* 
f(hen ergäben, ber au(^ einem heutigen Tlujtralier gegenüber nod) „tie* 
rif(h" erfcheinen würbe. IDer Untertiefer pon Ulauer ftammt nad> neue* 
ren Tlnfdbauungen aus bem mittleren IDilupium. Klaatf^ unb Schwalbe 
wollten ihn bem ^nbe ber ilertiärseit suweifen, 0bermaier bem Beginn 
ber (Duartärjeit. 

Bie frühefte Kaffe Europas, bie fid? beutli(^ feftftellen läßt, ift bie fog. He* 
anbertalraffe (neanbertal*0py*Sorm, Homo neandertalensis, früher 
auch, bod) minber glüdlid), als Homo primigenius be3eid;>net), fo benannt 
nach ihrer erften Sunbftätte in ben ^^^hlen bes Heanbertals bei Büffelborf 
(j$5b). Ber Heanbertaler wirb, wenn man feine entwidlung8gefd)i(^tliche 
Stellung genauer angeben will, beffer als eine ^Irt (species) benn als eine 
Kaffe beseichnet, ba er nod) nid)t 3ur heute lebenben Utenfehenart, jurn 
Homo sapiens, gehört. Klaatfd) wollte ben Heanbertaler als einen Had)* 
tommen aus bem gorilloiben ^rpeige ber X)ormenfd)heit auffaffen. Kefte 
bes Heanbertalers höben fich in perfd)iebenen Hänbern gefunben, fo baß 
man fi<^ pon ihm ein siemlid) beutli^es Bilb machen tann. s^r hötte eine 
grobe, gebrungene (öeftalt, war etwa |,55 bis |,6om hoc^, ging mit auf* 
rechter <^altung, tursbeinig unb langrumpfig, mit etwas nach r>orn laften* 
bem Kopf auf turjem <oöl9, hötte einen fchweren langen unb flachen Schä* 
bei, eine niebrige, fliehenbe Stirn, ftart porfpringenbe, wie 311 einem Bach 
sufammengewachfene Überaugenwülfte, nach t>orn ftehenbe Kiefer unb ^ähne 
unb ein surüdweichenbes Kinn. 

^8 hönbelt fich alfo um einen Utenfehen, ber, wenn auch öem Tlffen nicht 
etwa näherftehenb als bem heutigen tUenfehen, für uns hoch noch fafl auf 
ber Stufe ber Hierheit erfd)eint. ICDann war unb wie lange bauerte bie 
eigentliche ^eit ber Heanbertalraffe 5 — Solche Srögen werben fich t>iel* 
leicht nie genau löfen laffen. Steinmann^ perlegt ben Heanbertaler in bie 
mittlere Bilupialseit, er müffe „etwa ber porle^ten i^isseit unb bem Be* 

1 X)gl. roceth, Bcc fofftlc Jtlcnfch, Bb. I—III, 1921—1928. 
* ©teinmann, Bie iCisseit, l9Jö. 
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ginn 6er Ickten 5«>if<^>cnci93cit ange^jören". tTlit Bcjcidjmingen 6er ^rc^äo* 
logie au0ge6rü<Jt, 6auert 6ie ^eit 6e8 nean6ertaler9 Pom Beginn bis gegen 
i6n6e 6e0 tHoufterien. IDer nean6ertaler ift 6er „Präger 6er altpaläoUtbi* 
fd)en Sauftteiltultur".^ 2tu6 6em ^ufammenleben 6e9 nean6ertaler9 mit 
einer 6em blutigen Europa frem6en — un6 mit 6em nean6ertaler pon 

?lbb. 5$9. 3nflenölicbcr 0cbäi)cl öer ncanöcrtalrafTc au9 ic tnoufticr 
noch por gänjlicbcr 7tu9bHi)ung öes llberaugenöadKS (nad> VDcinert) 

21bb. 390. 0d)ä6cl öc9 neanöcrtalcrs 
aus 4c iHoufticr, 

flcjeicbnct nad) ötr neujufamnienff^ung 
^u^d) VP < i n (r t 

Tlfrita eingexpan6erten? — ?Liertpelt nimmt man an, er fei älter al9 6ic 
le^te j6i93eit. Bei Beginn 6er lebten X)ereifung f(^)eint 6ie nean6ertalraffe 
xpeftli(b un6 öftlicb 6er "^llpen au9 ihren mitteleuropäifc^en Bi^en abge* 
tpanbert ju fein. Si>*^^ftdtten 6e9 nean6ertaler9 liegen in Bpanien, S^dnt* 
reid;, Belgien, IDeutfcblan6, tttähren, Kroatien nn6 Paläftina im6 erftreden 
fid) über außerorbentlid) lange ociträume, piellcidjt bi9 ju |OöOOO 3abren. 
IDiefen oedräumen gehören 6ie einfach behauenen Sduftteile un6 Beile au9 
Seuerftein an, 6ie fi(h erhalten hdben, xpähren6 fich öie leichter jerftörbaren 
tPertseuge 6e9 nean6ertaler9 ja nicht bi9 heute erhalten tonnten. 3ft 6er 
Heanbertaler im Blut 6er sSuropäer ganj perfchtpunben ? 

Eiie Kaffen, 6ie fich nach 6er Heanbcrtalraffe seigen, tonnten mit ihr nicht 

^ ^ubcct Bchmibt, 'Üotr0efd)id>tc tCucopas, Bb. I, 192^. 
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nur in mcnfdKnfrcffcrifc^>ctn (5) Äampf gelegen, fonöern fic^ aud) mit it>r 

gelreust l^aben.i Äreusungen finö feit Urseiten immer toieber tJorgelom« 

men 3xx?ifct)en allen Kaffen, 6ie sguropa befieöelt b«ben. 0ollten Pom Hean» 
öertaler no(^ bfwtc einige 0puren in menfd>licben ^ügen su lefen fein? 

0cblaginbaufen ^at <^«0 6em XX)auxr>yler 0ee bei Lusern befdbtie* 

ben, tr>el(^e in eine fe^r piel fpätere otit» swifeben tHagbalenien un6 Bes 

ginn 6er Oungfteinseit, geboren un6 „neanöertaloibe" lltertmalc seigen.^ 
IDa un6 6ort tonnten fi(b fo ale Beimifebung su anberen Kaffen einseine 

Erbanlagen 6er Heanbertalraffe noch fabrtaufenbelang erbalten b<^ben un6 

in einseinen tHcnfebcn 6ur(b Erbbäufung Pon beiben Eltern bet xpieber 

■Jlbb. 59 j a,b. ^rieelanb. A: pdl, H: pcU. Itrantböft mißgcbilöctcr Kopf 

beutlicber betporgetreten fein. IQDilfer möchte eine getpiffe <^äufung pon 

Erbanlagen Porgef(bi(btli<bet Kaffen befonbere unter ben (porxpiegenb nors 

bif<bcn) Sriefen annebmen: „(Berabe unter ben Stiefen mit ibten oft flacbcn 
0(bäbeln, fliebenben 0tirnen unb ftarten TlugentPÜlflen f^einen bie Urs 
raffen ber älteren 0teinscit (Homo primigenius unb Homo mediterra- 

neus fossilis) gelegentlich xpieber burcbsufcblagen."® IDa^ man ein böus 

figeree Auftreten Pon neanbertalmertmalen bei Kretinen permutet bßt» b<^be 
id> 0. 17$ ertpäbnt. (Brant^ permutet ein gelegentlid>e0 Auftreten Pon 

neanbertalmertmalen bei Steilen ber irifd)en Bepölterung. XX>abtf(btinli<^ 

xperben aber gelegentlich au^ bei trantbaft miggebilbeten Köpfen bstP. 
0cbäbeln Einfd)läge altfteinseitli(^>er Kaffen angenommen (pgl. Kbb. 391). 

Es wäre aud) möglich, Blut einer Pon manchen Sorfchetn ale 

^ UTan barf ftcb jeboeb fragen, ob smifchen ber 21 rt bcs VTeanbcrtalcc« 
unb ber bes ipm folgenben Homo sapiens überhaupt eine fruchtbare Kreu* 
jung möglich mar. 

^ ©chlaginhaufen, 5?ie menfchlichm 0telettreile aus bet Steinjeit bes 
lUaumvlet ©ees unb ihre Stellung ju anberen anthropologifchen cfunben aus 
ber Steinjeit, 1925. 

® tüilfer, 5)ie ©ermanen, Bb. II, I9H* 
* ©rant, The Passing of the Great Race, J922. 
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ncgcrä^nU^) bcf^jricbcncn Kaffe no4) ni(^t ganj aus öcm Körper Europas 
anegefebieben wäre, einer Kaffe, non ber Überrefle in einer (örotte am tTtits 
telmeer bei tUentone gefunben würben, be^eiebnenberweife in einem febr 
warmen (öebiet Europas, bas einer ^efiebelung non Ttfrita ber — cs 
fi(b um eigentlich afrüanifebt tltenfcben b<tnbelt — bamala um fo offener 
jtanb, als noch eine ianbbrücfe non 2lfriEa nach iSuropa berüberfübrte. 
JDiefe Kaffe non tUentone ((örimalbiraffe) war über mittelgroß, mit 
fcbmalem Becfen, langf^äblig, breitgefiebtig (niebriges (öefiebt), mit ftart 
norfpringenben Kiefern, fcbwacbem Kinn, flacher Hafe unb abftebenben 
Jochbeinen. 0ie b<Jtte befonbers lange üorberarme unb Unterfchentel; ich 

7lbb. 392 a, b. 0bcrfrantcn (Kaycrn). K: $2,ob; G: 9J,3|; H; fd)Ta>ar3; A: blau; 
fäiifcbcr i6infcblag unb i6infcblag einer altlleinjeitUcbeii Kaffe (Untertiefer)? 

mö^te fie aber tro^ all biefer „afritanifchen" tUertmale, ba Bchäbelform 
unb 2lrt ber X>ortiefrigteit Befonberbeiten seigen, ni4>t in allju große Habe 
ber negerraffe flellen. tlOertb möchte ihr hoch Krauebc^^e sufebreiben.^ ^ie 
Kaffe febeint fich in iSuropa nicht lange gehalten ju b<Jben. i^anbelt ee fich 
um eigentlich afritanifche fitenfehen, fo ift bieö auö ber ^ebietslage leicht 
ertlärlich: Europa fann ober tonnte fchon non fener t>or$eit ab afritanifch 
nicht mehr befiebelt werben. tTtan will feboeb in ber (Gegenwart noch Kefte 
ber Kaffe non Utentone, wenigftene gewiffe <5^ufungen einseiner ihrer 
ißrbanlagen, nor allem ihre X)ortiefrigteit, in 0beritalien, in berBchweij 
unb in ber Bretagne annebmen. 

^elegentli^ begegnet man Utenfeben auch außerhalb bes Gebietes fube* 
tifcher 0urchmifchung mit beutlich norftebenben Kiefern, nicht allju feiten 
auch tHenfchcn mit geträufeltem ober traufem f^aar. tÖeifen foldbe 5üge 
etwa sum Ceil hoch auf weit surüefliegenbe norgefcbichtHche Kreusungen 
bin? 

tUan b<^t beobachtet, baß Verbrecher nicht feiten törperlichc tUertmale 
aufweifen, bie an tiefftebenbe ober norgef4)i<htIicbe Kaffen erinnern, fo 

^ tX)ertb/ 3?cr foffilc UTcnfcb/ Berlin 1921—28. 
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3. auffällig ftarEc übcraugcnxpülftc (l?äuftg bei Utörbcrn), porfle^enbc 
Äicfcr, plumpe Unterüefer, flieljenbe Stirnen, tpooI^I aud) geringere ^itn> 
maffe, fo ba§ ber 2^affenforfct)er ^ombrofo (|$36—1909) fc^on auf bie 
— t)eute aufgegebene — Tlnfic^t einee 3um t)erbred>en geborenen befonbe* 
ren tnenfcbenfd>lag9 (uomo delinquente) getommen ift. @d>on bag fol(^e 
trierEmale aud> bei nid)tsx)erbred)erifd)en Utenfi^en »orEommen, Eonnte 
iombrofoö 7lnnaf)me erfd>üttern. IDod? ift ^ombrofoe ^nfi(^t, toenn fie 
fi(^ auch nid>t galten lägt, burd>au0 nid>t fo unfinnig, benn „wenn eine 
Kaffe burd> eine anbere Derbrängt wirb, fo pflegt fa im allgemeinen bod) 
etwas Don i^rer £rbmaffe in I1tifd>ung erhalten 3U bleiben, unb es ift ba* 

^bb. 393 3-» E)* Sdjübel öcr »turigtiacsj^afjc („Homo aungnacensis Hauseri“) 

aus ConibcsCapcUc 

her gan3 gut möglid), bag aud) Don ben frühbiluDialen Kaffen «Europas 
noch sSrbanlagen in ber europäif(hcn BepÖlEerung 3erftreut Dorhanben 
finb unb bag ihre ^Träger mit ben S'^t'^c^^wngen bes fo3iaien Gebens befon* 
bers leicht in XX>ibcrftreit geraten".^ Vielleicht barf man auch in folchen bei 
Verbrechern häufiger DorEommenben iSrfcheinungen wie flarE abftehenben 
0htcn, fehr flachen nafenwur3eln, aufgeftülpten Hafenfpi^en, Eieinen, 
„ausbrudslofen" ober „glafigen" klugen, Sehlen bes 0htI^PP<hens, in man* 
d)en Sollen El^erEmale fehen, bie 3um cEeil ben burd> Vermifchung weit Der* 
freuten i^rbanlagen Dorgefchichtlicher Kaffen angehören. — 

Hoch 3ur Seit bes Heanbertalers ober gleich nach ihm, in bem Don ber 
Tlrchäologie Tlurignacien genannten Seitraum bes jüngeren iDiluDiums, tritt 
in Europa — Don 0ften unb textlich Don Tlfien einwanbernb— eine 
neue Kaffe auf, bie Kaffe Don Tlurignac, auch (nßd) einem 
ber Sntiborte) !örünnsKaffe ober auch her „iögmenfch" genannt — 
nach K l a a t f ch eine S<^Em, welche Dom orangoiben Sweig ber Vor* 
menfehheit absuleiten fei, nach Ke che bie Urform ber weftifchen (mebiter* 
ranen) Kaffe, nach Klaatfch unb tVerth bie Urform ber norbifchen 

^ tlcnj in Kaut«^ifchcc»tlcn3, Kb. I, Ittünchcn 1927. 
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2^affc, mö) anberen auc^ bic gcmcinfamc Urform ber norbifc^cn unb ber 
toeftifet^en 2^affe, md) Äoffinna eine 2^affc, toelcfjc mit ber Crosmagnon* 
Kaffe 3ufammen bie Beftanbteile 3ur <5^>^<^u0bUbung ber norbifc^en Kaffe 
abgegeben b<tbe. KIaatf(i> unb vermuten eine i6inxx>anberung 
ber Kurignacraffe aus bem 0ften. ^ößmenfeb b^t man bie Kaffe besb^^ib 
genannt, weil ficb ibte (öebeine b<tuptfäcbUcb in ilö§fcbicbten fanben. 

IDiefe (öebeine feigen nun einen Utenfcbenfcblag, ben bie tDiffenfcbaft 
nicht mehr jur Krt (species) bee Heanbertaler» jäblt, fonbern nun febon 
3ur Krt bea btute lebenben Utenfeben: Homo sapiens. UUt bem 2luftres 
ten biefer Krt (species) bebt ficb mertlicb ber (öefittungeftanb. iDer Hean* 
bertaler war über bie bloge Jjebensfriftung, über ben biogen „Kampf um© 
iDafein", anfebeinenb nicht binßUögeEommen. Ulit bem Kurignaemenfeben 
beginnen büberftebenbe (öefittungeformen; ^eftattung unb ©cbinucf aue 
Bcbnecfenfcbalen treten auf, ee beginnen fchon Eünftlerifcbe ^lugerungen: 
bie Kurignacraffe febuf bie ältejlen, bisher betannt geworbenen lUmftwerEe. 
©ie Kaffe ift non mittlerem tüucbö (etwa |,6o m), niel fcblanEer unb fein« 
gliebriger als ber Heanbertaler, mit sierlicben f^änben unb S^gen, febr 
langfcbäblig, flacb* unb breitnafig. IDer Kopf wirb aufrecht getragen, bie 
Bebnaujenbilbung bee Heanbertalers fehlt, bae Kinn ift unbetont. XX>ertb 
möchte ficb ^ie Kurignacraffe locfenbaarig norftellen. 

Klö ber Heanbertaler Ulitteleuropa nielleicbt noch innebatte, febeint bie 
Kaffe non Kurignac (ober non Brünn) ben 0üben unb XPeften i^uropaa 
befiebelt ju betben. Sutt^ftßlten finb CombesCapelle, Brüp unb Brünn. 3« 
einem fpäteren Scitabfebnitt ift ce nielleicbt 3U Utifebungen gekommen 
3wifcbcn ber Kurignacraffe unb breitgefi(btigsEur3Eöpfigen Ulenfeben, bie 
gegen £nbe ber Kltftein3eit auftreten: 

IDie al0 Surfoo3raffe 3ufammengefagten Kur3fcbäbel, fo benannt nach 
einem Sunbort in Belgien, ftellen ben erften Eur3Eöpfigen Utenfcbenfcblag 
iSuropas bar. ^ur gleichen Kaffe ober 3U einem ähnlichen Kaffengemifcbe 
3äblen wabrfcbeinlicb auch bie S^ube, bie als (örenelleraffe befebrieben 
worben finb unb einer BepölEerung angeboren, bie ficb anfebeinenb t)on ben 
0eealpen bis 3ur Bretagne perbreitet b^^t. iDie unter folcben Hamen be* 
Eannten 0cbäbel (wenigftena bie Swrfoo3fcbäbel) finb aber nielleicbt febon 
0cbäbel pon raffengemifebten BepölEerungen mit leichten Cinfeblägen einer 
langfcbäbligen Kaffe, nielleicbt ber unten 3u befebreibenben Crosmagnon* 
Kaffe. 160 bc^n^tlt ficb 0cbäbel, welche 3umeig: Euglig runb erfebeinen, 
mit runber gewölbter 0tirn, niebrigem breitem (Sefiebt, Eur3en unb breiten 
Hafen, febr wenig norfpringenben Kiefern, um Eur3gewacbfene ^eftalten 
mit Eur3en (öliebmagen bei nerbältnismägig langem Kumpf. Bon ein3els 
nen Sorfebern, fo auch non Boule unb Ke che, wirb nermutet, biefe breit* 
gefiebtigen Kur3Eöpfe flellten eine Utenfebengruppe afiatifeber <5^*^funft 
bar, gleicbfam bie nach Kücf3ug bea ^ifes am weiteften weftwärts norge* 
brungenen Vertreter ber innerafiatifeben Kaffe, bie entweber non biefer 
Kaffe abge3weigt feien, benor biefe bie fie Eenn3eicbnenben UlerEmale, 3. B. 
bie Ulongolenfalte, ausgebilbet b«be, ober bie einige ber innerafiatifeben 
UlerEmale bureb Kuslefenorgänge nerloren bitten. 

XBahrfcbcinlicb bejubelt ea ficb bei biefem breitgeficbtig*Eur3Eöpfigen Ulen* 
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f(^)cnfd)Iag aus 6cr ^cit 6c9 Übergangs bcr TilU in 6ic 3ungjlcin3cU um bie 
Urformen ber oftifc^)en (alpinen) 2^affe. tUan tann ^eute breitgefid)® 
tigsEur^Eöpfige Ulenfc^en non tX)efts, Utittels unb Horbeuropa verfolgen 
bis nai 3nnerafien, unb X)orftöge afiatifd>er iUenfeben (Wappen, ^unnen, 
Ulongolen, HürEen) finb immer xnieber non 3nnerafien ausgegangen. 0o 
ergibt ficb bie Dermutung einer urfprünglicb innerafiatifeben (unb ber (öe* 
fittung nach nomabifeben)) <)erEunft ber breitgefiebtigen ÄursEöpfe £moi 
pas. '^tuslefenorgänge b^tttn <^ws einer mehr ober tneniger einbcitlicben, in 
3nnerafien urbeimifeben tUenfebengruppe getrennte (öruppen gebilbet: bie 
innerafiatifebe (mongolif(bc) i^affe, bie oftifebe Kaffe unb f(bIiegU(b «ueb 
bie angenommene fubetifebt Kaffe, foxnie bie oftbaltifcbe Kaffe. ^en$ nennt 
l'a bie breitgefiebtigen KurjEöpfe Europas, bie er gar nicht 3« einer Kaffe 
ober 3U Kaffen 3ufammenf(blicßen will, Eur3weg „mongolib". — £& fehlt 
aber nicht an Sorfebern, welche eine i6ntftebung ber Eur3Eöpfigen Kaffen 
innerbölb Europas annebmen unb bie Einnahme einer i^inwanberung ab* 
weifen. 0cbon ^iuffribasKuggeri b<^t ^ie febon auf bem Übergang 
oon ber TilU in bie 3nngjlein3eit (UtefolitbiEum) in Portugal (Utugem) 
auftretenben Kur3Eöpfe bingewiefen, bie 3um Heil an bie 5urfoo3raffe er* 
innern, 3um Heil „mongolibe" (innerafiatifebe) Süge herben, langen Sifeber 
gibt auch bie UtöglicbEeit einer igntftebung ber heutigen europäifeben breit* 
gefiebtigen Kur3Eopfraffen innerhalb Europas 3U. 3<b möchte ben geo* 
grapbifeben 3nf<^nimenbang ber 3wei ober (mit ber angenommenen fubeti* 
fd)en Kaffe) brei „mongoliben" Kaffen uSuropas nach 0fteuropa unb 2lfien 
bin auch als einen '2lbftammungs3ufammenbang feben, wenn ich biefe Kaf* 
fen auch noch nicht mit pöcb als „ausgefproeben mongolib"i be3eicbnen 
würbe, falls biefes „mongolib" mehr als einen '2lb|lammungs3ufammcn* 
bang, nämlich eine noch beute beftebenbe engere Sormperwanbtfcbaft be* 
3eicbnen foll. 

3m gleichen ^Ibfcbnitt ber jgrbgefcbicbte wie biefe breitgefiebtigen Kur3* 
Eöpfe finb auch bie Sunbe ein3uorbnen, welche man nach bem erften Sunb* 
ort ber Kaffe in ber IDorbogne als Kaffe pon Hro*magnon, auch als 
Homo spelaeus (tDilfer unb ^apouge) unb Homo priscus (^a* 
pouge) 3ufammengefagt b^t — wenn es ficb um eine Kaffe unb nicht um 
ein Kaffengemifcb mit X)orwiegen eines beftimmten @cblages b<^ubelt. Kls 
man bie erften fünf Knoebengerüfte fanb, hielt ein fran3Öfifcber Sotfebet fie 
für Se<^u3ofen unferer ^eit: fo hoch entwicEelt erfebien bie Kaffe auf ben 
erflien ^licJ. iDie Sunbe mehrten ficb; bie Cro*magnon*UTenfcben febeinen 
bauptfäcblicb bem erbgefebiebUicben “ilbfcbnitt bes fogenannten Bübluor* 
fto§es ber 'illpengletfcber unb fomit ber öefittungsftufe bes fogenannten 
mittleren ^lurignacien angebört 3U b<rben; man fanb fie im gan3en mittle* 
ren SeernEreieb, in Belgien, in Hieberöflerreicb, in ben Hieberlanben, in 
norbbeutfcblcmb, iDänemarE unb 0cbweben. iDie S^rfebung bc^t perfuebt, 
bie Hro*magnon*Kaffe pon ber erwähnten ?lurignac*Kaffe ab3uleiten. 
Das erfebeint febr fraglich. 

^ Pöcb, Kciträgc jur Kntpropologie bcc uEcaintfeben tüolbpnier, ÜTit* 
teilungen ber Kntbrop. (BcfcUfcb. tüicn, 1926. 
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5^ic 2^affc pon (£ro*magnon crfc^cint tn Europa gicidjjeitig mit cinec 
tDellc tältclicbcnbcr ZLicre (3. Mammut, ?tucrod)0, Kenntier) unb wirb 
6a^er and) 6ie Kaffe ber Kenntierfäger genannt. 0ie ift 6ie 0(^öpferin 
6er perbältnbmägig boc^ftetjenben ^efittung 6er fpäteflen Ttitfleinjeit, ij^ 

?tbb. 394 a, b. 0ct)äöcl öcr €ro*magnonsKaf7c, t>t& fog. ,,7lltcn ttTatincs", 
gcfutiöen bet Scs iCyjtes (©oröogiic) — wie bei 7tbb.396 mit einigen 

befonöere ftarf auegefproepenen tHerfinalen biefer Kaf^e 

Tibb. 396 a, b. IDer (Crosniagnon*Kaffe nabeftebenöer 0cbäöel aus (Dbercaffel bei 
Konn a, Kp., ergönjt. (riadt PertoornsSonnetsBteinuiann) 

6ie 0cböpferin 6er bil6en6en Kunft fenes ^^itraums un6 in feber <^inficbt 
leiblid) un6 geiflig fo ausgezeichnet, 6aß manche Sorfcher fie mit 23etpun* 
6erung genannt höben. 3hrc (öefichtszüge zeigen fchon ganz „neuzeitliche" 
formen, ihr Körperbau herporragenbe Kraft, 6er 0(hä6el beträchtliche (0e* 
räumigteit, fo 6ag 6ie Sorfchung ausführt, 6ie Kaffe 6er Kenntieri'äger habe 
burch einige ihrer 5üge bie höchften unb ebelften 0tufen menfehlicher 75ih 
bung erreicht (Broca). 3hrc Körperhöhe beträgt beim tttann bis über 
|,$o m, ifl beim tDeibe anfeheinenb geringer, als fonfl bem ^efchlechts* 
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unterf(l>icö cntfpri(^)t. fe^r träftig gebaute 0(^ä6el ift mittelbreit bis 
lang (^ängenbreiteninbep 6ur(i)fc^nittU(l) 77,2) unb fla(^ gebaut, bas (öe# 
fi^t ift mittelbreit ober beffer: niebrig gebaut, mit auffallenb niebrigen, edis 
gen 7lugenböl?Ien, bo(^)gebauter, t>erbältni0mägig turjer Hafe, eingejoge* 
ner nafenxüurjel unb meift $iemli(b xoeiter Hafenöffnung bes 0bertiefer9. 
£>it @tirn fteigt ^iemlid) fteil an, jeigt t?orfpringenbe Derbirfungen über 
ben Tlugenböblen, bie meift ju einem lOOulft sufammenwaebfen, ber toie 
ein iiDa(l) über bie Ttugen b^ngt. iDae Binn ift $iemlid) träftig auegebilbet. 
2^e(be möd:)te bem (Sefid^tsauebrud „etwas Brutale»" jufebreiben.^ 

C)ie T^affe wirb anfebeinenb gegen Tluogang ber lebten aSieseit jur btrr* 
fdjenben 2<affe IHitteleuropas unb perbrängt mehr ober weniger bie anbern 
bort anfäffigen T^affen. X)ermifcbungen tommen Dor. JDie ber Crosmagnon« 
^affe sugefebriebenen 0(bäbel finb im allgemeinen in ben öftlicben Sunb* 
planen minber lang? ober mitteltöpfig gefunben worben als in ben wefts 
li(bcn. 

iDie bobe Jßrfinbungegabe unb bas (öefittungepermögen ber T^enntier* 
l'äger b^t bie $wedmägigere unb tunftuoUere (öeftaltung ber 0tein* unb 
Äno(benwert3euge bewirtt unb ebenfo eine bilbenbe Äunft x>on bti't’ors 
ragenber IDarftellungetraft. £)ie XX>anbmaIereien ber <^öblen t>on Com* 
barelles unb be (öaume, befonber» aber bie ber <^öble üon Tlltamira 
bei 0antanber (Horbfpanien), IDarftellungen uon Bifon, J^ber ufw. finb 
ja na(b> Tlbbilbungen febr betannt geworben. 

piö^Iid) — wenigl^ens für unfere rüctblidenbe Betrachtung — bören 
aber bie S^ttbe auf. Ttn 0teUen, wo bie 0(bicbten menfc^jlicljer 0iebIungen 
eine 0tufenIeiter ber Baffen unb (öefittungen ergeben, briebt ber Buffc^lug 
mit ben Benntierjägern ab. aSe folgt eine 0cbicbt, bie 5u ihrer Auflagerung 
3abrtaufenbe gebraucht b<^t, unb erft bann fe^en fich bie 0puren fort, je^t 
0puren aus ber 3«ngftein3eit unb aus anberen (öefittungen, aus (öefit* 
tungen, bie nun fchon ben Aderbau tennen. 169 ifl bie oft genannte Bluft 
(„ber Hiatus") swifeben ber fpäten Altfteinjeit unb ber frühen 3«ngfteins 
seit, welche auch burch bie bänifchen Sunbe aus ber su erwäbnenben tttagle* 
mofeseit noch nicht befriebigenb ausgefüllt wirb. Bie Benntierjäger fchei* 
nen abgewanbert su fein. 3n welcher Bichtung aber ? — Bas beuten 5i»nbe 
an, bie um fo jünger finb, je mehr man nach Horben tommt. Baraus tonnte 
fich ber 0d)lu§ ergeben, bie Benntierjäger feien mit ben Benntieren felbft, 
auf welche fie als urfprünglid? aderbauuntunbige, fchweifenbe 3ögct^ SU* 
nächft angewiefen waren, einer einfe^enben Erwärmung unferes ißrbteils 
ausgewichen unb nach Horben abgewanbert. 0o ift auch IQDilfer, geführt 
burch t>orgefchichtlichc S^^ttbe, auf fchwebifchem Boben, $u ber Anficht ge* 
tommen, bie Baffe ber Benntierjäger fei nach 0chtr>eben abgewanbert unb 
habe bort ihre Ümbilbung sur norbifchen Baffe erfahren. „Bie älteften 
fd>webifchen 0chäbel unb (öebeine finb benen ber fransöfifchen Benntier* 
jäger ungemein ähnlich unb (teilen bie Berbinbung her $wifchen ben Baf* 
fen bes BiluDiums unb bes Alluviums, wie in ben Abfallhaufen ber bäni* 
fchen unb fchwebifchen Büften ein lüctenlofer Übergang ber alten in bie 

^^Bcallcpiton bcc Bocgcfcbichtr ^b. V, 1926 unter „Homo priscus“. 
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neuere ©teinjeit ju ertennen XX)enn aud) öie älteffen fc^xx)e6ifd)en 
@ct)äöel bstx). 6eren JDurd)fcbmtt0ma§e ber CrosmagnonsKaffe nic^t nä^er 
ffeljen als ber norbifdjen, toenn es au(^ — minbeftens tjeute nod; — 3u 
Ptel gefagt ift, baff ftd> in ©tanbinauien ein „lüdenlofcr" Übergang ergebe, 
unb tx?enn aud) ber für eine Kaffenumbilbung in ffanbinauifeber Umwelt 
3ur X)erfügimg ffetjenbe Zeitraum (feit Ttbfc^melsen bcö fEanbinav>ifd)en 
i6ife0) 3u Eur$ erfd>eint — ©übfcfjweben ift erfl feit etwa J2 000 u. Cbr. 
eisfrei geworben —, fo b<^t bod> biefe Tinnabme einer Umbilbung ber Cros 
magnon?Kaffe in bie norbifd>e Kaffe immer wicber ein$elne Sorfeber ans 
gesogen. 

3n iDänemart unb an ben XPeftufern ber 0ftfee seigen fi(b bie ©puren 
sweier (öefittungeftufen ber frühen 3ungftein3eit, bie man (nad? einem 
Sunbort) als tUaglemofes (ober UtuUerups)ÄuItur unb (nach ben Sun* 
ben in weitverbreiteten „Küdhcnabfalü'sTlnfammlungen) als Kultur ber 
KblEenmöbbinge (bänifd) „KöUenmöbbing" = Kücbenabfall) beseidjmt 
bat. 3n ben Köttenmöbbingen treten 3um erftcnmal in TÜtcuropa als eine 
neue ?£rrungenf(b«ft menfcblid>er «^efittung iongefäffe auf, „febr einfad;e 
Sormen aus grobem, febwad) gebranntem Hon".^ Unb bitr in 3ütlanb, 
©d;le0wigsf^olftcin unb ©übf(bwcben ergeben fid> gewiffe Übergänge von 
ber altffein3citli(ben in bie jungfteinseitUd^e (öefittungsffufe, bie anberwärts 
fehlen. Kud> seigt bie Utaglemofes(öefittung eine bilbenbe Kunft, bie uns 
vertennbare ^esiebungen 3ur altfteinseitlic^en Kunft ©paniens seigt, welche 
l'a eine ©d^öpfung ber CrosmagnonsKaffe ift. 3n biefen unb ben anberen 
älteffen flanbinavif(ben (öefittungsftufen seigen ficb, foweit man aus ben 
fpärlid)cn tUenf^jenreffen f(^lieffen barf, fowobl Crosmagnonsartige 
men wie norbifebe, wie auch U^ifd)formen. 

IDennocb ergeben ficb gewidjtige Cörünbe gegen bie Einnahme einer Ums 
bilbung ber CrosmagnonsKaffe in bie norbifebe Kaffe — (örünbe, welche 
weiter unten, bei sSrörterung ber i^ntftebung ber norbifeben Kaffe, anges 
führt werben müffen. fei vorerft nur eine ?Eatfacbe erwähnt, welche 
gegen eine folche Annahme fprechen fann: 

XX)äre es nämlich 3u einer Umbilbung ber (ErosmagnonsKaffe in eine 
anbere Kaffe getommen ober b^tte bie (ErosmagnonsKaffe Beftanbteile 311 
einem 2iaffcngemifche abgegeben, welches fich 3U einer neuen Kaffe 
gebilbet b^tte, fo müffte noch bie ?Eatfache ertlärt werben, baff in bem gleis 
eben (öebiete Horbwefteuropas, wo folche Umbilbungsvorgänge fid) volls 
sogen höben müfften unb wo eine von ber (ErosmagnonsKaffe hoch nid;t 
unwefentlich verfchiebene Kaffe, bie norbifche, aufgetreten iff, fid) sugleich 
beute noch ein tUenfchenfchlag finbet, ber unvertennbar nur aus einem Hadjs 
leben ber CrosmagnonsKaffe feit ber Kltfteinseit bis in unfere (Eage 311 ers 
Uären ift, bie fälifche (balifche) Kaffe. Utan Eönnte nur an eine noch nicht 
gans vollsogene, b. b. fi<h weiter vollsiebenbe Umbilbung benten. 3d) vers 
mag mich beute — nachbem Paubler, ^entfd^el unb Kern^ für bas 
Utenfehenbilb bes heutigen sguropas bas weit mehr als gelegentliche "^lufs 

^ lUilfee, iDie Kaffcngltcbccung bes UTcnfcbcngcfcblccbtcs. 
® ©ebtnibt, X)ocgcfchicbtc (Bucopas, ilcipüg 192^. 
® Paubler, 55ic hellfarbigen Kaffen, ^eibelberg I92^; ^entfcpel, X>om 
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tau4)cn einer Kaffe betont haben, bie ficb nur ala eine Sortfe^ung ber 
Kaffe pon Crosmagnon perjlehen lägt — Eaum mehr für eine folche Tim 
nähme 311 entfeheiben.^ 

(öerabe XDeflfalen fcheint ein Crhaltungsgebiet ber (trosmagnon*Kaffe 
3U fein; barauf toeifen fchon frühmittelalterliche Swnbe hin. i^aufchilb^ 
fanb eine grögere Knsahl @(^äbel in ben germanifchen Keihengräbern 
norbTPeftbeutf(^Ianb8 im (Öefichtöteil abxpeichenb pon ben anbern Keihen* 
gräberfchäbeln ber tlteroxpingeseit. IDas (öeficht ber norbrpeftbeutfehen 
@(häbel befchreibt i^aufchilb als bas „(Cro*magnon*(öeficht", bas in fübs 
beutf(hen Keihengräbern nur vereinzelt porfomme, ba biefc fübbeutfehen 
Keihcngräber übertpiegenb norbifche Sormen seigten. „©ic (ööttinger öcs 
genb fcheint bas Zentrum für jene Cro*magnonsSormen 3u fein." <^auf(hilb 

?lbb. 59b a unö b. 
a) „(öroncr iLyp" b) „Horbenborfer ilyp" 

(Hacb «&öufdjtlö) 

unterfchieb bann einen portpiegenb fälifchen „(öroner ^Lypus" pon einem 
portpiegenb norbifchen „Horbenborfer (Typus", bie er nach <o‘^nptfunbs 
orten benannte (pgl. ^bb. 396). iDabci fanb er, bag fich innerhalb ber j^ifen* 
seit (feit etxpa 900 p. Chr.) bae fltengenperhältniö ber (öefichtsformen „3us 
gunften ber Sormen mit h^htn Tlugenhöhlen" geänbert h<^be.^ IDie — Pon 

T)ormcnfchcn 3um 3nbO0ccmancn, Heipzig 1927; Kern, Stammbaum unb 
2lrtbtlb ber ^cutfehen, tnünd>en 1927, 

^ 5)tc brei ^orfchcr haben biefem Kaffenbilbe bie Benennung „balifcpe 
Kaffe" gegeben. iBs märe ja nicht ratfam, eine fo fchmerfällige Benennung 
mie „(Cro»magnon»Kaffe" für bie Betrachtung gegenmärtiger Kaffenperhält» 
niffe beijubehalten, felbg menn ber betr. Klenfchenfchlag gar Peine abman» 
belnbe Kuslefe erfahren hätte, feitbem er por pielleicpt 6OOOO 3ahren jum 
ergenmal in iBuropa aufgetreten ig. 3ch möchte aus ben S. 25 angegebenen 
(Brünben nicht Pon einer „balifchcn", fonbern pon einer „fälifchen Kaffe" 
fprechen. 

^ ^aufchilb, 5ur Anthropologie ber (Tro»magnon=Kaffe, Stfehr. f. iBthno- 
logie, ^eft J/^, 1923. 

® iBiner folchen Änberung im UTengenperhältnie mügten bann aber Aus« 
lefeporgänge jugrunbe liegen, aifo nicht eine Ummanblung ber Cromiagnon« 
Kaffe in bie norbifche Kaffe, fonbern ein T^erbrängen ber ergeren burch bie 
legtere, fei es burch unb Abtranberungen, fei es burch gärPere 'Oermeh* 
rung ber norbifchen Kage. 5)er Seitraum — einige 3ahrhunberte ber iBifen* 
seit — für eine burch Auslefe innerhalb ber (Tro*magnon»Kage Por geh gehenbe 
Umbilbung ig piel 3U Purs. 
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mir nad) öcm pcrmutlid) beiden curopäifeben J^rbaltungsgcbictc 6er 2<affc, 
md) tPcftfalen, benannte — fälifcbe 2iaffe unferer ?Lage wäre aifo im 
großen ganzen 6er gleiche tltenfcbenfcblag wie 6ie aUfteinjeitlicbe Cro?mas 
gnons2iaffe. tltan wir6 immerhin geringe llnterfcbie6e ^wifd^n 6cm Cros 
magnon*@d)Iage un6 6em fälifdjen 0cblage anerkennen müffen, fo eine 
größere 25rcitc un6 0d)were 6e0 Änod>cnbau0 6c9 fälifchen ©d^lagee ge? 
gegenüber 6cm fchlanteren, Ici(h)tercn Crosmagnons0cblag, fo t>icUei(i)t eine 
geringere Btärtc 6c0 Übcraugcnwulftc0 bei 6em fälifd>cn ©d^Iag. tUan 
6arf fi(^ and) 6ie altftein3citli(^c Crosmagnons^affe piellcidjt al0 6imtels 
äugig un6 6untclbaarig t>orftenen un6 6cmentfpre(^cn6 erft 6en i'ungßicins 
3eitlid)cn tlbcrgang — foweit »on einem fold^en gefpro(^en werben 6arf — 
3ur fälifcben 2<affe als fid>saufbcncn6 (bepigmcnticrcnb) ober bell ge« 
worben.^ 

IDie Crosmagnons^affe würbe, wie oben f(^on erwähnt worben ifl, r>on 
uerfchiebenen Sorfd)ern al0 ©tammraffe ber norbifchen 2^affe angefehen, fie 
follte fi(^> im fpätci03eitlici)en Horbwcftcuropa burch 2lu0lefev)orgänge $ur 
norbifchen 2^affc umgebilbet, umgcjüchtet h<^bcn. IDicfc 3« 
ber umf^rittenen unb ihrer überjeugenben ^öfung noch h^trenben 
ber <^erfunft unb £ntftchung ber norbifchen ^affc. 

©chlij hatte sctüiffc an btc cTto^magnon^'Kaffc ccinncrnbc 3ügc an ßein* 
jcitlichcn bänifchen unb fchwcbtfchcn ©chäbcln beobachtet, r>oc allem maren ihm 
bie ©chäbel ber unten ju erwähnenben fungßeinjeitlichcn Utegalithbenölkecung 
X^oebtueßeuropas als ©chäbel t>on Vtachkommen bec (CcO'magnon^'Kaffe ec« 
fehienen* ©o mußte ihm auch bec (5ebanFe nahelicgen, bie fpätec auf gleichem 
(Bebiet »oewiegenbe nocbifche 2taffe, wie fchon bec fcanjöfifd^e 2iaffcnfocfchcr be 
Cßuatcefages gewollt hatte, tJon bec cI!co«magnon«2^affe ab3uleiten. l£c fpcach 
biefen (Bebanfen Ihl2 aus in feinec “Hcbeit „Beitcäge 3uc Pcähißocifchcn iEth* 
nologie".^ VOilfec wollte bie fcühfkanbinaoifchen d'unbe in gleichem ©inne 
ausbeuten. 3r>a6 iß fchon oben (©,317/318) eewähnt woeben. UTontelius, bec 
fchwebifche X^ocgefchichtsfocf^ec, hat bie gleiche 2lnfchauung ausgefpcochen 
in feinec 2tcbeit „De mandelformiga flintverktygens alder.^ 2luch Äugen 
d'ifchcc eewägt als 'Kaffefocfchcc bie tTtöglichfcit eincc Umbilbung »on (Cco* 
magnon^Ttaffe in norbifche “Kaffe auf fübfkanbinaüifchem (Bebiet. „ITTan baef 
vielleicht eine cecht Heine (Bcuppe annehmen, bie bann untec ben fich änbeenben 
X)echältniffen (Klima, 3agbtiece) in neuec fehaefee Kuslefe unb 3n3ucht all bie 
eigentümlichen tttecfmale eewoeben hat, wie fie innechalb bec gan3en Ittenfch' 
heit nuc bec nocbifchcn Kaffe 3ufommen,"^ iDoch nimmt d^ifchee auch ein VTach« 
leben bec ceinen (Cco«magnon«^ocmen, fomit eine fälifche (balifche) Kaffe an: 
„5Die bceiten alten (Cco«magnon«xfocmen tceten auch heute noch immec wiebec 
auf . , . Äs ftnb alfo neben ben (aus bec cEco«magnon«Kaffe hecausgebilbeten) 
nocbifchen d^oemen in bec Sevölfecung fo3ufagen unvecänbect gebliebene bceit« 
gefichtige efoemen auch heute noch 3u teeffen; bas hat man in tT^iebecfachfen 
wie in ©chweben gefunben."^ ^ifchec lehnt im Knfehluß an biefe Kusfüheun* 

1 3n ^pbalen in Vtoewegen hat »epn (En nordisk Cro-magnon-type, 
3^mec, löil) allecbings auch einen bunHen fälifchen ©chlag angetcoflFen; 
beffen 23etcachtung gehöct abec in bie „Kaffenkunbe Äucopas". 

^ Pedhißoe. Stfehc. 3b. I9I2, ©. 3öff. 
3 Antikvarisk Tidskrift, 3b. 20, I9l9. 
^ 3auc«d'if(hec»£en3,nXenfchliche Äcblichkeitslehre unbKaffenhvgiene, 

3b. 1, 3« Kufl. Jtlünchen 1927. 
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gen Paublcc^ 2(nnabntc eines „gefonbecten Utrfpcungs bet noebifeben 'Hafj’e 
aus einet gänjlid) unbekannten tt)uc3el"^ ab. 

Xl:icbt eben „aus einet gän3li(b unbekannten Vt)ut3el", fonbetn t>on bet (»on 
ibm als eine befonbete 2^affe angefebtnen) ^otm t)on ^augetie^^affe (^oc« 
bogne), einet nicht gutetbaltenen ^otm bet (Cto=magnon'2^affe, obet auch »on 
bet unten 3U ettnäbnenben ,fotm »on (Cbancelabe luoUte Paublet in feinem 
oben ettuäbt'tcn 23ucbe bie notbifebe "Kaffe ableiten. iCine fcblanke Ä^angkopf* 
taffe fei t)on ©übftankteicb bonauabivätts nach Bübojleutopa abgetuanbett, 
U)o fie ficb bann 3ut notbifeben Kaffe obet bem, ivas Paublet notbifebe Kaffe 
nennen tuütbe, umgebilbet ^abe, Soviel icb febc/ böt bisbet ivebet X>otge- 
febiebtsfotfebung noch Kaffenfotfebung eine IKoglicbkeit entbecken können, eine 
foicbe altflein3eitlicbe Kusbteitung itgenbwie butcb ^unbe 3u belegen. 

5)et febwebifebe Kaffenfotfebet (C. IK. ^ütft machte batauf aufmetkfam, 
ba^ bie notbifebe Kaffe mebt Kbniiebkeiten, ja Übeteinikimmungen mit bet 
Kutignac=(23tünn»)Kaffe als mit bet Cto^magnon^Kaffe 3eige. ©o möchte auch 
Vüettb/ einet bet gtünblicbflen Kennet bet |lcin3eitlicben ntenfcbentefle, bie 
notbifebe Kaffe am ebeflen t?on bet 2lutignac»Kaffe ableiten.^ 55et 0cbäbel bet 
notbifd)en Kaffe weicht t>on bem bet Kutignac=Kaffe böuptfäcblicb babutcb ab, 
ba^ et etwas bteitet obet minbet ausgefptoeben fcbmal ifl unb ein ausgefpto* 
ebenes Kinn befiQt. Klit wat bet KutignaC'Scbäbel als betjenige flein3eitlicbe 
Bcbäbel etfebienen, weichet bet notbifeben Kaffe t»etbältnismä^ig am näcbilen 
liebe, jebenfalls (wie ich mich in bet 3. Kuflage [1923] biefes Kuebes ausbtücfte) 
näbetflebe als bet 0cbabel bet (Cto*magnon»Kaffe. ^oule, bet ftan3Öfifcbe i8t« 
fotfebet bet alteutopäifcben Kaffen, ttat 1923 bet 0cbli3fcben Knfebauung t)on 
einet 2lbjlammung bet notbifeben üon bet (Cto^magnon^Kaffe entfebieben ent* 
gegen.® 

fDet T9otgefcbicbtsfotfcbet Ko ff in na möchte bie notbifebe Kaffe t»on ben 
Kaffen üon Kutignac unb (Cto*magnon ableiten, fo in feinem tüetke „Ut* 
fptung unb 19etbtcitung bet ©ctmanen in ftübgefcbicbtlicbet Seit" Kb. I, 
l92ö. iDiefe beiben Kaffen bitten ficb in bet 0päteis3eit unb bis 3um Keginn bet 
3ungilein3eit miteinanbet gekteu3t. 5)as Kteu3ungsctgebnis ilelle bie notbifebe 
Kaffe bat. 3n bet ^at laffen ficb tTTetkmale aus beiben Kaffen fo 3ufammen* 
(leiten, ba^ ficb ein bet notbifeben Kaffe febt nabefiebenbes ItTenfcbenbilb et* 
gibt, wenn bie neue Kaffe aus (ebet bet Ißltetntaffen etwa glei4>t)iel Knlagen 
entnimmt. 3n foicbet VOeife geben abet Kteu3ungen 3weiet Kaffen nicht obet 
nut untet befonbeten Kebingungen t>ot ficb. ^as ifl 0. 253 ndbet etöttett 
wotben. Koffinna kann immetbin füt bie'üetwitklic^ung bet befonbeten 19ot* 
ausfeQungen 3ut l£nt(lebung einet Kaffe aus einem Kaffengemifcbe mit ben 
befonbeten 'üetbältniffen unb ben Seittäumen bet 0päteis3eit teebnen. 

IBine 2lbleitung bet notbifeben Kaffe allein »on bet 2tutignac*Kaffe b^t 
ICkboIm, bet febwebifebe Votgefebiebtsfotfebet, üetfuebt, fo in feinet Ktbeit 
„iDie et(le Kefieblung bes (Dflfeegebietes".^ iEt weifl bie 2lbleitung bet notbi* 
feben Kaffe t?on bet (Cto*magnon*Kaffe ab unb fübtt gegen biefe 2lnnabme 
auch an, ba^ febon bie füt einen foicben Sufammenbang öftets 
lTTagIemofe*<5efittung (»gl. 0. 318) iSigenbeiten befiQe, „füt bie — fo»ieI 
man bis jeQt feben kann — tüefleutopa kein (Begenflürf auf3uweifen , 
0cbon bie ltIagIemofe=(Befittung weife auch auf eine iBinwanbetung bi”/ 

^ 23aut*^i fcbet*lLen3, HXenfcblicbc lEtbIid)kcitslebtc unb Kaffenbvgienc, 
23b. I, 3. Kufl. HTüncben 1927. 

2 VDettb, 5Det foffile ITlenfcb, 3b. I, 1921, 0. 332. 
® Koule, Les Hommes fossiles, 2. 2tufl. 1923. 
* tüienet Ptäbiflot. 3tf(b>t., 12. 1925. 

<■). S- Ä- (Süntljtr, Otfd). KafTtntuiiöf 2j 
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tDcIc^c t>on ntittelcucopa ^cr längs feer ©übgrenje 6cc legten "üeceifung (lln* 
terlauf bec VDefec, mittlere i^lbe, obere 0ber) 6en europäifeben VTorbinejlen er« 
reicht bobe. IHitteleuropa bis jum ficb nach VTorben jururfjiebcnben iCisranbe 
unb fo fpäter bis an bie !Rüfle ber CDflfee ergibt fid> nach i£fboIm als bas i£nt« 
flebungsgebiet ber norbifeben "Haffe als einer Um3Ücbtung aus ber Hurignac« 
Haffe. 5)amit mürbe ficb Vereinen laffen, ba^ ber ältefle fd)tvebif<bc ©cbäbel, 
ber Bebäbel tJon ©tängenäs (^obuslän) aus ber Seit um 6000 v* febon 
rein ober nahezu rein norbifebe ,formen jeigt/ ba3u im Btirnteil »ielleicbt einen 
HnFIang an bie (Cro«magnon«Haffe. 

Hccbc nimmt ebenfalls eine ICntflebung ber norbifeben Haffe in ITTittel« 
europa ober boeb UTittel« bis VOefleuropa an, menn er, ber früher ebec an bie 
Hurignac«Haffe gebaebt b^t/ beute bie norbifebe Haffe üon ber fog. Cbetnce« 
labe«Haffe ableiten ivill, einer „Haffe", ivelcbe bisher allerbings nur bureb 
ben einen ;funb üon (tb^tteelabe (beiPerigueup, ©übfranfreicb) »ertreten märe. 
•Der ©ebäbel »on (Tböncelabe fenn3eicbnet ficb bureb einen langen, fcbmalen, 
boebgemölbten (Bebirnteil, mittelbobes, mittelbreites (Beficbt, nerbältnismä^ig 
boebgebaute Hugenboblen, febr fcbmale b<?<b0ebaute VTafe, fleile ©tirn mit 
febmacben Überaugenbögen, (Berabfieferigfeit, betontes Hinn. ISs febeint fteb 
um eine 2lbart ber (Ero=magnon«Haffe 3u bötibeln, bie fieb bann alfo im Häuf 
altflein3eitlitber 3abctaufenbe bureb Huslefe ungefähr in ber Hiebtung auf bie 
norbifebe Haffe t)on ber (tro«niagnon«S'orm entfernt hätte. I£in3elne »forfeber 
mollen aber bie „Haffe" t>on (Cbancelabe als einen befonberen ITTenfcbenfcblag 
anerkennen. iDie Hörperböbe ber (Eböticelabe«Haffe mar — menn man aus bem 
einen erhaltenen Skelett feblie^en barf! — geringer als bie ber Haffe t)on 
(Cro«magnon, boeb be3ogen auf bie Hörperböbc anbrer Stein3eitraffen nicht 
gering, nämlich ctma I,60 m. Heebe^ führt nun aus, biefe „Hbart ber Cro« 
magnon«Haffe", eine Hrt Übergang t)on biefer 3ur norbifeben Haffe, febeine 
„nach PTorben gemanbert 3u fein unb bie (Bebiete befegt 3u höben, melebc bie 
3urürfmciebenben norbifeben (Bietfeber freigaben". Hn ben Hüften ber PJorb« 
unb 0flfee höbe fie eine 3meite Heimat gefunben, in ber fie fieb fpäter 3ur nor» 
bifeben Haffe umgemanbelt 3u höben febeine. „?Die Haffe non (Cböncelabe ftebt 
jebenfalls ber norbifeben bei meitem am näebflen, fo ba# es einer »Ummanb« 
lung‘ kaum beburfte; im (Brunbe ifl mobl bie Haffe non Hbancelabe bereits als 
,nc>tbif(be‘ Haffe 3u be3eiebnen." — 3n ber Cat ifl bie beträchtliche Hörperböbe 
ber norbifeben Haffe auf bem Wege ber “Huslefe erfl in längeren Seiträumen er« 
morben morben. C>ie ältcflen jungflein3eitlicben (Bebeinrefle ber norbifeben 
Haffe 3eigen 3um Ceil eine Hörperböbe an, bie berjenigen ber „Haffe" non 
Cböncelabe nicht überlegen ifl. 

Heebes Hnnabnte bötle inbeffen fo lange nicht befriebigenb gemirkt, als bie 
norbifebe Haffe noch non bem ein3igen 6^unb non Cböncelabe hätte abgeleitet 
merben müffen. SDa brachten bie Scbäbelfunbe nom Prigerber See (Pron. 
Sranbenburg), S^unbe nom Übergang ber Hit« in bie 3öngflein3cit, eine be« 
beutungsnolle 3eflätigung. VTacb Heebes Unterfuebung flehen biefe Sebäbel 
bem bilunialen Sebäbel non Cbancelabe befonbers nabe, aber ebenfo auch ben 
norbifeben Sebäbeln nom Cppus „II", meicbe H e eb e befebrieben bötte unb melebc 
ber fpäter 3U ermäbnenben fcbnurkeramif(ben (Befittung angeboren, ^ie Prit« 
3erber finb nach He che als Pertreter einer (Bruppe ber älteflen IBinmanberer 

^ ürft, Stängenäskraniets renässans, Fornvännen, 3öbt^0«2O, 1925 
(S. 27^—29^). 

® Hecbe, Pas rafftfebe Werben bes beutfeben Polkes im Häuf ber 3öb»^’ 
taufenbe; Stfebr. f. Polkaufartung unb iCrbkunbe, 2. 3öb<^0v 1927. 
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nor6ifd>cc 'Haffe in VToröincffcuropa an5ufe^>cit, ivoI)tn bicfc iCinwanbcrct: 
non tOeffcucopa aus gelangt feien.^ 

2<ed)eö 2(nftd>t ec|>ält eine ©tüge &ucc^ ©allecs umfangreiche 2lcbcit mit 
J>er eigentlich unautceffenben Überfchtift „5?ic ientffchung ber ,nocbifchen‘ 
“Haffc'^^ 5>iefe 2(rbeit bringt jtnar eine ungemein ffeiffige unb fehr banFens« 
werte Bewertung alt« unb jungffeinaeitlicher ©chäbel als 2taffcnformen, bleibt 
aber hoch entfprechenb ihrer ntethobe — einer Hlethobe, mit ber man im heu¬ 
tigen S5eutf4>Ianb, gefcha>cigc im heutigen ißuropa, hnnbert ober mehr „“Haf¬ 
fen" feffffcllen Fönntc — faff ohne eigentliches ißrgebnis. iDoch wirb fie — 311- 
fammen mit einer ©. 330 3u nennenben Hrbcit 0allers — legten iCnbes 3U 
einer iöeFraftigung ber Hnfehauungen 2teches bienen; obfehon bic »crhältnis- 
mäffig groffc Seltenheit ffein3citlid)er j^unbe — aus ber jüngeren Hltffeinaeit 
Heffc t>on etwa 60 HTcnfchen — unb bic UnmoglichFeit, in jebem (Zin^elfaUe 
3u beffimmen, ob gefunbene ©chäbcl rcinraffig ober mifchrafftg feien, auch 
bei HTchrung ber^unbe immer noch fragen genug unbeantwortet laffcn wirb. 

Ulan hat gegenüber ber wohl nie gans 311 überwinbenben ntehcbcutigFcit 
mancher flcin3citlicher Schübelfunbc als T^affenformen immer fchon tJcrfucht, 
bic iSntffchungs- unb Urheimatfragen nicht nur mit ^ilfe ber ^obenfunbe 3U 
erhellen, fonbern auch burch Betrachtung umfaffenber Baffenoerwanbtfchaften 
unb (5cftttungs3ufammcnhangc. So woUtc ^cntfchel („X>aruna", I. Hufl. 
IhOl, “Hufl. 192^) einen weiten 3ufammcnhang »erwanbter “Haffen »on 
Ö)3canicn bis nach VTorbweffeuropa crFcnncn. Xl^ach ihm 3cigcn bie Sübfcc» 
nbIFer langFopjig-fchmalgcfichtige, fchmalnäfigc, locFenhaarigc UTenfehengrup« 
pen, bic ben Betrachtern fchon immer „curopaifch" e>bcr wenigffens „euro- 
päib" erfchienen ffnb. »5entfchcl wies aber auch auf übercinflimmenbc 3ügc ber 
©cbrauche, Sitten, Sagen unb Überlieferungen hin, welche ein3clnc UTenfehen* 
gruppen ber Sübfcc mit “UoIFcrn bcs curopäifchen (BefittungsFreifes t)crban» 
ben. 5)ic eigenartigen Be3ichungcn 3wifchen norbgcrmanifchen “üorflellungcn 
t>om (Botte ^h'^e unb ben “Uorffcllungen gewiffer SübfccnöIFcr t>om (Botte 
Jtlaui hat (Braebner® behanbelt, habet einen umfaffenben (Bcftttungs3ufam* 
menhang erhellcnb. ^ier — in einer BaffenFunbe bes beutfehen \)oIFcs — 
;oU nur Fur3 auf bic^e weitrcichcnbcn “Vermutungen hingewiefen werben, 
benen gegenüber jeboch auch baran 3u erinnern iff, baff gerabe bie (Bruppen 
ber am meiffen „europäib" erfeffeinenben 03eanier ftch burch 2lur3FöpffgFeit 
t)on ihren langFöpffgen 03eanifchen UTachbargruppen unterfcheiben. 

Ulan wirb gewiff an beffimmte 3ufammenhänge ber fchlanFcn, fchmal- 
gcfichtig-IangFöpftgen 2taffen ober eines Ccils t)on ihnen benFcn bürfen. 3ch 
wollte bem »on ^cntfchel 3uerff umfehriebenen 3ufammenhang nur fo weit 
folgen, wie er ftch mir auch als ein fprachlicher 3ufammenhang bar3uffellen 
fehlen, weshalb ich im 2lbfaQ „klaffe unb Sprache" biefes Buches feit ber 3.Huf¬ 
lage (I923) auf einen inbogermanifch-femitifch-hamitifchen Sprach3ufammen' 
hang hinwies, bem ein norbifch-wcffifch-orientalifch-hamitifcher Baffen3ufam* 
menhang entfprcche (»gl. auch Hnhangsabfehnitt). tOill man bie rafftfehen 
Verwanbtfchaftsbe3ichungen 3unächff noch nicht wie ^^entfchel bis 03eanien 
ausbehnen, fo wirb man hoch minbeflens für 2lbffammung unb Urheimat ber 
»ier genannten fchlanFen, langFöpftg-fchmalgeftchtigen, fchmalnäftgen, weich- 
haarigen Baffen nach einer gemeinfamen Vt)ur3el fuchen müffen. j)ie weffifche 

^ “Heche, 55ie Schabei aus ber Hncvlus3eit vom Prigerber See unb ihee 
Be3iehungen 3u ben ffein3eitlichen “Haffen iCuropas, Hrchi» f. 2lntheopoIogie, 
Bb. 21, 1928, S. 122—190. 

2 jtfehr. f. Hnatomie unb IBntwicFlungsgefchichte, Bb. 83, 1927. 
® (Braebner, Chor unb UTaui, Hntheopos XIV/XV, I9J9/20. 
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unb 6tc odcntaltfc^c Ttaffc formen unmittelbar jufammengefa^t ivetben.’^ Sie 
erfebeinen als jivet wenig gefd>ie6ene ©ebläge einer "Haffe, jwei tJerfebieben 
gerichteten 2tu6lefet>orgängen entfpreebenb. 3ufammen3iebung als jwei 
©cbldge einer Haffe erfebeint um fo mehr geboten, als in 3nbien wieber aus« 
gefproeben weftifebe, aifo nicht orientalifcbe formen auftreten, bie „(l>fl*mebi» 
terranen", wie (ie t>on t>. ißiefftebt genannt worben ftnb» ©o lä^t fi^ ein 
»orgefcbicbtlicber Haffensufammenbang t>on VOefleuropa bis 3nbien anneb* 
men, eine ©tammraffe, aus ber fteb bie orientalifcbe Haffe als ein ©onber« 
fcblag abge3weigt l>at 5Die (ätbiopifebe) Haffe^ entflammt wahr« 
f<^einlicb einer Hbnenform ber gleidben ©tammraffe bureb einen wieber etwas 
anberen 2tusIefet>organg* X"V?o aber liegt örtlich unb 3citlicb bie gemeinfame 
tX)ur3eI für bie weflifcb'orientalifcb'b^intitiffbc (ätbiopifebe) ©tammraffe unb 
bie norbifebe Haffe? — 

iDie oben erwähnten "Üermutungen ^entfcbels höben neuerbings eine wert« 
trolle ©tÜQe erhalten bureb bie Hulturgefcbicbtsforfcbung ber Hagelfcben 
©cbule, befonbers bie fog» Hulturfreisforfcbung, wie fie 3unäcbfl tron ^ro« 
benius, Hnfermann, (Braebner unb^op, bann auch tron ITTengbin, P. ©cbmibt 
unb P4 Hoppers ausging» iBinc (Befittungstrerwanbtfcbaft war »erfolgt wor« 
ben, welche bie ©eefabrergefittungen ber ©übfee mit ben ^irtengefittungen bes 
heutigen (bamitifeben) (Dflafrifa unb ferner ben Urgefittungen ber Dölfer 
femitifeber unb inbogermanifeber ©pracbe »erbinbet. Hls bie Haffen, »on benen 
bie tnbogermanifeben ©pracben einerfeits, bie femitifeben anbererfeits »erbrei« 
tet unb anberen Haffen b3W. Haffengemifcben übermittelt worben finb, er« 
geben ficb aber einerfeits bie norbifebe, anbererfeits bie orientalifcbe Haffe. i£s 
mu^te fcblie^licb nabcliegen, auch nach "üerbinbungen 3wifcben Hulturfreis« 
forfebung unb Haffenfunbe 3U fueben. (Befcbab bas bisher nicht »on feiten ber 
HaffenFunbe, fo wirb (ich bas aus ber noch in Hnfängen unb VOiberfprücben 
flecfenben Hulturfreisforfcbung erklären laffen.^ J^ür bie 2lltfiein3eit bat 23 u« 
müller, iDie Ur3eit bes UTenfcben, 1925 (©. ö7—71), bie VTiebtübereinflim« 
mung ber »erfebiebenen Hnnabmen »on urgefcbicbtlicben HulturFreifen mit 
ben (BefittungsFreifen Hlteuropas bargetan, ©owobl "Üorgefebiebte wie Haffen« 
forfebung werben aber für 2llteuropa gerne bie <Beftttungs»erbältniffe ber 
fpäten 2lltüein3eit unb ber 3aagflein3eit »on ber früheren 2lltüein3eit ab3u« 
leiten »erfueben — unb 3war 3undcbft ohne ^inblid? auf bie bisherigen 
Hnnabmen ber HulturFreisforfcbung, bie aus Derbältniffen ber "üorgefebiebte 
au^ereuropdifeber (Bebiete gewonnen finb. 

^Dennoch bleibt es ein T?crbienil Her ns unb gehört 3u ben anregenbflen, 
obfebon, wie ficb na4> bem eben 2lngefübrten febon erwarten Id^t, nicht über« 
3eugenbflen ■^teilen feines 23ucbes: „©tammbaum unb 2lrtbilb ber 5)eutfcben" 
(1927), ba# er eine \?erbinbung gewiffer ICrgebniffe unb Hnnabmen ber Hultur« 
Freisforfebung mit ben Catfacben ber Haffengefcbicbte Hiteuropas »erfuebt bat, 
ein "üerbienfl, welches ficberlicb immer anerFannt werben wirb, auch wenn »iele 
I8in3elbeiten ber Hernfcben Huffaffung als unhaltbar abgelebnt worben finb. 
(Braebner batte bie oben erwähnten malapifcb^polpnefifcben, aftatifcb«afriFa« 
nifeben unb inbogermanifeben VOecbfelbe3iebungen als einen umfaffenben „Hui« 
turFreis" befebrieben, ben ber „jüngeren »aterrecbtlicben Hulturen", wie er 

^ Über bie orientalifcbe unb bie bamitifebe (dtbiopifebe) Haffe »gl. (Bün« 
tbrC/. HaffenFunbe bes jübifeben l?olFes, iflüncben 1930. 

2 über tOefen, iCrgebniffe, tOiberfprücbe unb noch beflebenbe ^ragwürbig« 
Feiten ber HulturFreisforfcbung »gl. HealledFon ber T?orgefcbicbte unter 
„HulturFreis" unb IC. H. tDinter, ^^ic bijlorifcbe iCtbnologie unb bie ©0« 
5ialwiffenfcbaften, Stfebr. f. b. gef. ©taatswiffenfebaften, 23b. 82, ^eft 3, 1927. 
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bc3ct4)nctc. '^nncv^alb btefcs !Scctfc6 cc 0ct»t£|>ttgc Übcccinflim* 
mungcn in VDcItanfcbauung, \)ccfajTungcn, Sagen unb in (Scgenjlänbcn nach* 
geinicfcn, jugicicb gejeigt, ba# eben biefet ^Rultucfrciö ju anbeten in bebeutungs* 
tJoUem (Begenfag jlebe. iDet Schluß lag nabe, bie "Oölfet biefes iRuItutFteifeö, 
wie ^entfd)el gewollt bötte, fid) in »otgefcbicbtliebtc 3tit als Vtaebbatn ju 
benfen, fo aifo 3nbogetmanen, afiatifcb^aftiFanifcbe Rieten unb malavif^* 
poivnefifebe Seefabtet, bjw. beten "üotfabcen unb taffifebe ©tammfotmen. 
iDabei b^^tte (Btaebnet allein Catfacben bet (Befittungefotfebung, nicht folcbe 
bet 2^affenFunbe beachtet. 2^etn 30g nun, wie ^entfcbel, auch Catfacben bet 
^taffenFunbe 3ut ICtbellung b^tbei. 

“Muf folcbem Wege ifl :Retn 3Ut Einnahme einet „eutafifeben" Utbeimat bet 
wejlifcben, otientalifeben, böntitifeben (dtbiopifeben) unb feinet „notbeuta» 
fifeben" 'Haffe geFontmen — wobei et als „notbeutafifcb" eine Haffe be» 
3eicbnet, bie fpätet als 23e|lanbteil eines fpätei03eitlicben Haffengemifebeö in 
VTotbwe^leutopa 3ut ^etausbilbung beöjenigen Utenfcbenfcblags beigettagen 
habe, bet gemeinhin — unb fo auch im »otliegenben 3ucbe — als notbifebe 
Haffe befebtieben witb. 5?abei be3eid)net Hetn als „eutaftf<b'' bas Steppen» 
gebiet, welches t)on Sübofleutopa in bas wefllicbe Hften l>ineinvei(^t unb 
welches auch 3ut i£is3eit febon eisftei wat. 

vfüt bie bamitifebe (ätbiopifebe) Haffe witb man, wie ich in bet „Haffen* 
Funbe bes jübifeben “DolFes" betiebtet b^be, am ebeflen eine Utbeimat in Süb» 
weftafien, vielleicht um ben Petfifeben UTeetbufen, fueben, wofüt au<b genü» 
genb bamitifebe (ätbiopifebe) HnFlänge in bet 3e»ölFetung bet WeflFüjle 3n* 
biens fpteä>en Fönnten. SDie „Utbeimat" bet X>ölFet femitifebet Sptacbe unb 
utfptünglicb otientalifcbet Haffe witb man vielleicht mit Ungnab^ in Süb» 
ofleutopa fliehen bütfen. 

lEine VTaebbatfebaft bet otientalifeben unb bömitifeben (ätbiopifeben) Haffe 
in bem (Bebiete von Sübeutopa bis 3um Petfifeben <Bolf ifl füt einen Hbfcbnitt 
bet X>otgefcbicbte butebaus möglich« ^te Sptaebwiffenfebaft fotbett eine vot» 
gefcbicbtlicbe PJaebbatfebaft biefet beiben Haffen, inbem fie femitifebe unb b«* 
mitifebe Sptacben als nabe vetwanbt etwiefen b^t. 

0b man ficb abet, wie Hetn will, Sübofleutopa unb bie weflafiatifcben 
Steppen nicht nut als ICntflebungstaum füt bie otientalifebe unb bamitifebe 
(ätbiopifebe) Haffe, fonbetn auch füt Hetns “Dotflufe 3ut notbifeben Haffe, 
feine vetmutete „notbeutafifebe" Haffe, unb füt bie bteitgefiebtigen Hut3Fopf» 
taffen iCutopas benFen batf — bas febeint febc ftaglicb« 35et 3ut "Uetfügung 
flebenbe eis3eitlicbe unb nacbeis3eitlicbe Haum unb bie Steppenatt bes <5e» 
bietes laffen bie Hnnabme einet gto^eten 2ln3abl t>on Hbfcblie^ungs» Ofo» 
lations»)<Bebieten, wie fie Haffen — unb befonbets eine ficb aufbellenbe (bepig» 
mentietenbe) Haffe wie bie notbifebe — 3u ibtet ^etausbilbung btaueben, ein» 
fach nid>t 3«» Hu^etbem lä^t ficb nicht votflellen, bafi bie Wittetungs* unb fie» 
bensvetbältniffe in einet Steppenlanbfcbaft biejenige Umwelt abgegeben bät» 
ten, bie innetbalb einet Ulenfcbengtuppe eine 2luslefe in bet Hiebtung auf 
belle ^aut», ^aat» unb 2lugenfatben bewitFt hätte. 3u einet folcben 2luf» 
bellung bebatf cs boeb offenbat bes Hufttetens beflimmtet UTutationen Obio» 
vatiationen) unb ba3u bet Huslcfcbcbingungcn einet wolFcntcicbcn unb^ 
wabtfcbcinlicb auch walbtcicbcn Canbfebaft. 

Hetns \)etfucb einet t)ctmittlung von HultutFtcislcbtc unb Haffenge» 
febiebte Hltcutopas bleibt bennoeb an3icbcnb genug. Seht ftübe ^e3icbungcni 
bet „füngeten vatcttccbtlicbcn Hultutcn" Fönnen bcflanbcn b^ben. Sic btau» 

^ Ungnab, 55ic älteffcen 'OblFctwanbctungcn ‘Uotbetaftens, 3tcslau 1923.. 
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d)cn aber nid>t obetr nuc jutn Ceti auf ^affcnoccnjanbtfcbaft betul>cn, fön- 
nett »ielmebc ebenfoBut buccb ©efittungsbejiebungcn bet ttocgefcbicbtlicbec 
VTadtbaefebaft ecfldrt tnerben — wenn man fd)on mit ein3elnen „ottbobofen 
\?etttretetn bec !EuUucFretöIebtc'' (wie man gefagt b^t) eine gegenfeitig unab¬ 
hängige ißntflebung äbniidbcc Oefittungsformen an tteefebiebenen 0cten 
(b*b- ben fog. Pacallelismus) unb ebenfo eine ICntwicflung äbniicbec Poemen 
aus ucfpcünglicb reefebiebenen (b. b- bie fog. !Eont>etgen3) als iScflätungs- 
gtunb burebaus ablebnen möchte. 

!Rern lä^t bie tton ihm »eemutete „noebeutafifebe'' klaffe obet eine ttor- 
iviegenb bureb biefe ^affe 3ufammengefeQte ITtenfcbengcuppe »on ©übcjl- 
europa nach ITIittel- unb VTotbweileucopa ttocirürfen unb bort gemeinfam mit 
bec Cco-magnon-^^affe 3uc ICntibebuttg bec noebifeben 'J^affe beitcagen, wie 
fie biefes Such befebeieben b^t; ec fdtliebt ftcb bacin alfo iniebec Paublec an, 
wie bies auch ^entfcbel getan ittit Paublecs, ^entfcbels unb !Recns 
2Innabnte »ectcägt ftcb ohne iveiteces bie 2Innabtne bes ©pcacbwiffenfcbaftecs 
©cbcabec tton einec Uebeimat bec Stämme inbogecmanifcbec Speaebe in 
Sübcu^Ianb, wie ficb mit "Keebes unb Bofftnnas 2Innabtnen bie 2Infcbauung 
bes Spcacbwiffenfcbaftecs ^ict ron einec licbeitnat bec Stämme inbogecmani¬ 
fcbec Speaebe in bec „nocbbeutfcb’Cuffifcben Ciefebene" ttectcägt. iDiefe 2In» 
nabnte ecfocbect ben P^aebweis ttocgefcbicbtlicbec 2Iuswattbecungen inbogec¬ 
manifcbec Stämme tton PTocbweiteucopa btc, jene ben PJaebweis foicbec 
VOanbecungen tton Sübofleucopa aus. Vt?äce abec bie noebifebe 2^affe obec 
ibce Stammfoem in bec 2IItfIein3cit in Sübofleucopa entilanben, fo inäce es 
faum oecilänblict), umeum noch 3« ^ecobots Seiten (5.3abcbtwbect t). Cb^-) 
Stämme inbogecmanifcbec Speaebe unb übeewiegenb nocbifcbcc 2iaffe ficb 
ecil im Silben unb VOeflen Ttu^Ianbs »ecbceitet wäbcenb im 3nnecn 
2^u^Ianbs noch Stämme finnifcb'ugcifcbcc Speaebe unb übeewiegenb oilbal- 
tifdtec 2^affe fiebelten. 

ITTic febeint bec »on !Recn nach (Bcaebnec aufgewiefene Sufammenbang bec 
„jüngecen »ateccecbtlicben Bultucen" cntwebec nuc 3utn Ceil, nämlicb nuc füc 
bie noebifebe, weflifcbc^ oeientalifebe unb bc^tnitifebe (ätbiopifebe) "Kaffe einen 
Kaffen3ufammenbang bac3ufleUen, 3um anbecen Ceil einen weit in bie Ooc- 
gefebiebte 3ucücfceid>tnben <5efittung63ufammenbcwg, obec abec bec in 23e- 
teaebt fommenbe, 3uecil tton ^entfcbel tteemutete Kaffen3ufammcnböng weijl 
auf eine 'Doc3eit 3ucücf, bie beute noch nicht 311 eebcHen ifl, wohl üud> faum 
je 311 ecbellen fein wicb. ^öd:)fletts an bie Kaffe ron 2Iucignac (obec Scünn) 
liefen ficb füc biefe Doc3eit noch T>ecmutungen anfcblie^en unb an becen oiel- 
Ieicbtan3unebttienben ISinwanbecungswegtton Sübafien bee; — ^^«4) afiatifdte 
Steppentiece febeinen ja mit bem Ktenfcbenfd^Iag t?on Kucignac in lEucopa 
eingebcungen 3U fein. iDiefec Kaffe obec becen Stammfoem unb bann 3U t>ec- 
mutenben, nach tteefebiebenen Kiebtungen bi^^ Üd) ttec3U)eigcnben Schlägen 
biefec Kaffe ifl »ielleicbt bec Knilo# obec ein Knjlc»# 3um Äntfleben bec „jünge- 
cen oateccecbtlicben Kultucen" 3U3ufcbceiben. i^inen altücin3eitlicben Sufam- 
menbang bec ^amito-Semiten mit bec „Kaffe t>on Kucignac" hält auch 
itoe wentbul füc „allenfalls benFbac".^ 3ei einec fold^en Knnabme wücbc 
abec bie (Bettung bes ITTutteccecbts in bec “Poegefebiebte bec P>öIFec femitifcbec 
Speaebe unb ucfpcünglicb ocientalifcbec Kaffe ScbwiecigFeiten t)ecucfad)en. 

5)ec inbogeemanifdte Spcacbjlamm, ausgebilbet »on Stämmen übeewiegenb 
nocbifcbec Kaffe, bie im 3. unb 2. r)OccbcifIIid>en 3abctaufenb mit ibcen /£cb- 

^ (toewentbctl/ 0AAATTA, Unteefuebungen 3uc ältecen (Befcbicbte bec 
3nbogecmanen, tPöctec unb Sachen, 23b. X, 1927. 

^ Pgl. bi^t‘3u (Büntbet, KaffenFunbe bes jübifeben "PolFes, I930, S. IH. 
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anlagcn bte ftc^) fä>Itc^Iid> ausbtl&cn&cn ini>ogctmanifd)en iCtnjcIfpcacben 
iDcitbin ücebreiteten, feijt abcc 3uc ^(uöbilbung unb iecfläcung feinet leigcn* 
ött eine tneit in bie “öotgefebiebte 3urürftetd)enbe 2tbfonberung bet ibn aus- 
bilbenben Utenfcbengtuppc »otaus, unb jtnat bie 2lbfonbctung tnnetbalb einet 
Umirelt, bie fid) inefentlicb t)on ben Utbeimatgebicten bet Stämme bamitifebet 
(ätbiopifebet) 7^afTe unb bßmitifebet Sptaebe unb benen otientalifcbct Tiaffe 
unb femitifebet Sptaebe untetfebeibet. 2tucb tvet ficb nut obetflätblicb mit bem 
Bau bet bötnitifeben, femitifeben unb inbogetmanifeben Sptad)en befebäftigt 
bat, mub ctFennen, bab bie inbogetmanifeben, femitifeben unb bettrtiti- 
feben Sptaeben in einen febt lueiten DetttmnbtfebaftsFteiö 311 geböten febeinen, 
ba^ abet bas ^amitifebe, bas Semitifebe unb altem 2lnfebein naeb bie untetge« 
gangenen Sptaeben bet uieilifeben (mebitettanen) “Haffe miteinanbet nabe, 
hingegen mit bem inbogetmanifeben wenn übetbaupt, fo boeb nut febe ent- 
fetnt tJetwanbt ftnb. 5Die Sptaebiviffenfcbaft mu# ja »on einem „Hlleinjleben 
bes inbogetmanifeben" tebeni hätten fteb bie Stämme inbogetmanifebet, 
femitifebet unb bömitifebet Sptaebe, wie :Retn unll, im „eutaftfeben" Steppen* 
gebiet gcbilbet unb wäten fie noeb bis übet bie ‘HItjlein3eit hinaus l^l:aebbatn 
gewefen, fo mübte bie \)etwanbtfebaft bes inbogetmanifeben mit ben beiben 
anbeten Sptaebjlämmen — wenn t)on einet foleben übetbaupt gefptoeben wet* 
ben batf— »iel enget fein unb bütfte fteb nicht nut auf eine folebe (Bemeinfam* 
feit be3iebcn wie ben BeftQ eines gtammatifeben (Befcbleebts bet ^auptwöttet. 
VDenn abet Itteinbofs Hnnabme übet bie iCntjlebung bes gtammatifeben 
(Befebleebts bet ^auptwöttee aus fptaeblieben iCtfebeinungen einet utbami« 
tifeben Sptaebjlufe fteb bejlätigen lä^t, fo fönnte biefc Hnnabme böebj^cns 
noeb fnt bie ißtflätung bes genus bet femitifeben Sptaeben bctange3ogen 
wetben, unb bas genus im inbogetmanifeben wäte aus einet gan3 anbeten 
VDut3eI ab3uleiten. 

2ns fpäteis3eitliebet Haum füt bie ^etausbilbung bet notbifeben, weftifeben, 
otientalifcben unb bnntitifeben (ätbtopifcben) Haffe fommen jebcnfalls bie eis* 
fteien (Bebiete t>om Petftfeben (Bolf bis HTittel* unb VDejteutopa in Bettaebt. 

in welebem Teilgebiet biefes Haumes bie ISntjfebung bet notbifeben Haffe 
vot ficb sing, bas ijt eine ^tage, welche einetfeits »on bet Haffenfotfebung 
3U beantwotten fein witb — unb biefe bat (»gl. bie S. 323 etwäbnten 2Xtbeiten 
Sallets unb Heebcß) auf ITlittel* bis VTotbwcfleutopa bingewiefen —, 
anbetetfeits auch »on bet Sptaebfotfebung, »on biefet infofetn, als fteb ct* 
geben bat — unb biefen PTaebweis 3u ctbtingen, foUtc meine „Hajfenfunbe 
iZutopae." »etfueben —, ba# bie r>ölfet inbogetmanifebet Sptaebe »on itlanb 
unb islanb bis nach inbien unb bis an bie cbtncfifcbc Vt)ejlgtcn3e —- wo bie 
blonben blauäugigen Toebatet fajicn — (Btünbungen »on Stämmen 
notbifebet Haffenbetfunft waten. 

fZinen VOeg 3ut iCtfotfcbung bet gegenfeitigen VTaebbatfebaft unb täum* 
lieben “üetteilung bet Stämme inbogetmanifebet Sptaebe bat febon iobann 
Sebmibt 1872 in feinet Sebtift „«Die “üetwanbtfebafts»etbältniffc bet inbo* 
getmanifeben Sptaeben" eingefeblagen. iZt fam 3U bet fog. VOellentbeotie: es 
hätten fteb innetbalb bet inbogetmanifeben UtfptaebeaufetweitettemUtbtimat« 
gebiet obet bei 2lbwanbetung ein3elnet Stämme ein3elne HTunbatten, bie all* 
mäblieb i£in3clfptaeben wutben, jttablcnfötmig ausgebteitet, boeb tmmet 
fo, bah ftc anbete munbattlicbc Hteifc übetfebtitten, mit benen ftc alfo (Bemein* 
famfeiten aufweifen müffen, aus benen bie utfptüngliebe täumliebc 2lnotb* 
n u n g bes gan3en Sptaebflammes etfebloffen wetben fönnc. 5)ie „ Wellcntbeotie" 

^ ^itt, inbogetmanifebe (Btammatif, 1927, Bb. I S. ^7: „^as 2lllein* 
(leben bes inbogetmanifeben unb (Btünbe bafüt." 
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fü^c 3u bcm in 2tbb. 397 toicbccgcgebcncn 3Ubc fpcacblicbcc 'Detwanbtfcböft 
auf (Bcunb cäumlicbcc iBccübcungcn. 

VOilFe bot nun in fcincc 2tcbcit „2(ccbaoIogic unb 3nbogccmancnptobIcnt"^ 
bicfc 2(notbnung bcc inbogccmanifcbcn iBinjelfpcacbcn mit bcn butcb bic “üot« 
0cf4)i<bt^f<^>^ftbun0 ccfibloffencn unb ctrfcblic^baccn UcfiQcn bcc i£in3clt>61fcc 
inbO0ccmanifcbcc©pca(bc t)cr0licbcn unb Farn fo 3U bcmbuc<b %cittc XXI bat« 
0cflcUtcn I£c0cbni6, aus bcm ccfol0cctc, man bücfcnunmcbt „bcn inbo0ccmani* 
ftbcn Cvpus mit bcm nocbifcbcn 0lcicbfcQcn". 5)ic ©pcacbtJcciranbtfcboft inncc* 
bolb bcs inbO0ccmanifcbcn ©pcacbflommcs cc0ibt fomit bas 0lcicbc Silb 
n?ic bic ccfcblic^barc cäumlicbc 2(nocbnun0 bcc UcftQc inbo0ccmanifcbtc “DoIFcc. 
Don fpcacbtDifftnfcboftlicbcc ©citc Iic0cn 3uc vfca0c nach bcn UcfiQcn bcc 3nb0' 
0ccmancn bic 2Intn?octcn vov, tccicbc 3obonsfon in fcincc 2tcbcit „Var lag 

■Jlbb.sgy. 3. ©ibmibts ©arftcUung ber DertnanbtfcbaftspcrbältnijTc 
bcc inbogcrmaiiifdKn ©pracbcn (nad^ iniitc) 

vär folkstams urhem"^) unb ncuccbin0S :Ecctfcbmcc in bccFIcincn 0cmcin" 
t>ccilanbli(bct« Bcbcift „k)ie inbO0ccmanif(bc ©pcacbwiffcnfcboft" (1925) 0C« 

0cbcn hoben* 3obonsfon »cclc0t bic litauifcb'Icttifcbcn UcftQc nach IRucIanb, 
Litauen unb 0ilpccu^cn, bic flaivifcbcn an bcn mitticcen unb obcccn SDnjcpc, 
bic inboicanif(bcn ofllicb obcc füböfllid) t)on bcn flaiuifcbcn, bic acmcnifcbcn 
nach T^umänien obcc nocbofllid) bcc 2^acpatcn, bic bcUcnifcbcn nach 
un0acn, bic italifcbcn nach VDciIun0acn obcc Böhmen, bic Fcitifeben nach 
Cbücin0cn, ^canFcn unb tOcflböbntcn, bic 0ccmanifcbcn nach ©übfFanbi« 
naoien unb VTocbbcutfcblonb. lEcctfcbmcc bot im 0co^cn 0an3cn bic 0lci(bc 
‘ltuffaff’un0, nuc ba^ cc bic 3«boicancc mebe 0C0cn bic mitticee S^onau cücFt, 
bcn lEcItcn aus0cbcbntccc UcfiQc 3ua>cifl, bic 3toIiFcc im bcuti0cn Öjlccccicb 
fuebt onb anbccc minbcc lucfcntlicbc 2Ibiucicbun0cn in i£in3clfca0cn occtcitt. 
j)ic auf !RactcXXI bac0cflcUtcn ,,UcfiQc" Fönnen jeboeb noch nicht bic ältcflcn 
©i0c biefee DöIFcc fein, »icimebc 0cbt aus ibece ©peaeb» unb <5cfittun0st)cc« 
cnanbtfcboft bcct)Oc, ba# fic alle in einem cn0cccn „Ucbcimat"-0cbictnacbbaclicb 
beifammen 0cu)obnt hoben muffen. VOo abcc la0 biefes „Ucbcimat"'0cbict? — 

Dccfcbiebcnc 2lnt«)OCtcn bcc ©pcacbiuiffcnfcboft finb in biefem Sufammen» 
bon0c tuicbti0: ©cbcabcc® nahm eine fübcuffifebe Uebeimat bcc 3nbo0cc' 

'■ Dccöffcntlicbun0cn bcs Pcor>in3ialmufcums 3u ^allc, I, 3, I91S. 
2 Nordisk Tidskrift, Jpll. 
* ©cbcabcc, ©pcacbt?cc0lcicbun0 unb Uc0cfcbicbtc, 1906/07. 
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mancn anr uni> jwac übcirt»tcgen& aus fpcacbiriffcnfcbaftlicbcn (Bcün&cn — 
„abet feine Oeünbe finb nicht fti4>haltig"^ — un6 ohne bie »otgefchichtlichc 
J'ocfchung genügenb h^tanjusiehen. i£c Hieb bei feiner 2iuffaffung auch in 
bem nach feinem Cobe erfchienenen “Hbfchnitt übet bie Uthtintat bet 3nbo> 
getmanen im7teaIIe>:ifonbet3nbogetmanifchen ^iltectumsFunbe (J9l7—1926), 
tnelchem Ttbfchnitt VJehting jeboch einen \)etmetP beigegeben hnt, bet auf 
bie Sebenfen hinmeijl, toeld^e h^nte gegenüber ©chtabets ituffaffung be» 
jlehen. itoeinenthal^ mochte aus fptachwiffenfchaftlichen (Btünben bie Ut* 
heimat bet ©tämme norbifd)er T^affe unb inbogetmanifcher ©ptache im !Rat* 
pathennorlanbe unb ober» unb tneichfelabwarts vermuten. 

Barte XXI. E)ic archäologifch unb fprachxnifTcnfchaftlid) erfchloffcnen Urfi^e 
ber Dölter inbogcrmanifchcr ©prachc (nad> rr>iite) 

V>fll. t)icr5U öic Äarte öcr fpradjtoifTtnfdjafiltd? ttfcftlofTencn Urfißt tiad) Ooljanefoti 
in öcr VPiener Prät)i(lorifcl)en 3«*tf({irift, 23i). XII, J926, 0. J6. 

5)ie meinen ©prachtniffenfehafter neigen h^nte ju bet ^luffaffung, melche 
^ermann ^itt norgetragen hnt, fo t)or allem in feinem tX)etFe „t>ie 3nboget» 
manen, ihre Urheimat unb ihte Bultur" (I905—J907) unb bie et mit vertieftet 
Segtünbung tviebet in feiner „3nbogetmanifchen (Brammatif" (1927) vor» 
tragt: ^irt nimmt an, bie 3nbogermanen feien von ber „norbbeutfch’tuffifchen 
Tiefebene" ausgegangen; ih« erjlen Tlusbreitungsjüge mochte er in bie 5eit 
jivifchen 1800—2000 v. (thr. verlegen. 2)ie 2lnnahtne unterfcheibet fich tnenig 
von ber 23enbers, ber in feinem 23uche „The Original Home of the Indo- 
Europeans“ (1923) bie Urheimat ber 3nbogermanen in bas frühgefchi4>tlichr 
(Bebiet litauifchen \>olfstums verlegt, von bem ber heutige ©taat Litauen 
einen Ceil ausmacht. !Rretfchmet nennt bie Tlnficht von einer mitteleuro» 
paifchen bis norbbeutfd)en Urheimat ber 3”6ogermanen bie ivahrfcheinlichfle. 

^ Bretfchmer, 5)ie inbogermanifchc ©prachtviffenfehaft, 1925, ©.52. 
2 0AAATTA, Unterfuchungen jut alteren <Bef4>ichte ber 3t^hogermanen, 

tOorter unb ©achen, 23b. X, 1927. 
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i£in ©tammcöccbanb r>on VOanbctbictcn in einer 0teppenIanbfd)aft, inie 
es !Eecn6 2iuffaffung entfpcäcbc/ können bie 3nbogeirmanen minbeflens in bec 
Seit, 0)0 fie ben eigenen 0prad)flamni in ber baju notigen 2tbfcblie^ung aus« 
bilbeten, ni<i>t mehr geioefen fein, benn bie älteite Schiebt bes inbogerntani» 
feben rOoctbeilanbes o^cifl auf eine „Uebeimat'' ivelcbe VDalbec umfaßte, 
in benen 3.. 23. 23äc, i£icbböcncben unb 25iene oorfonimen. iDacce n)ie 
ftübec febon ntueb, bas ©cbivein als eine „ileitraffe", als fennjei^nenbes 
Haustier bec ficb oecbceitenben Btämme inbogecmanifcbcc ©peaebe, ja als 
„heiliges ^iec" biefec ©tämme ecu)iefen unb caffenpbvfiologifcbe (Beünbe für 
bie SufammengebörigFeit r>on ©cbo)cin unb norbif4>cr 2^ajTc angeführt, ju» 
gleich öber bargetan, ba^ bamit für bie 3nbogermanen ein ivalbreicbes unb 
nieberfcblagceicbes ©ebiet als „Urheimat" angejeigt fei.^ 3n feinem gegen 
Berns 2luffaffung gccid)teten ^Buebe „^Oas Bauerntum als Hebensguell ber 
Vlorbifcben Baffe" (1929) b^t 5Darre unter 2lnfübrung bec heutigen l^rgeb* 
niffe t)on ©pcacbiviffenfcbaft unb \)orgefcbicbtsforfcbung oerfuebt, bie Ieib> 
lieben unb feelifcben Süge bec norbifeben Baffe aus einem*„mitteIeuropäifcben 
VOalbbauerntum" ber 3im0jlein3cit ab3uleiten. iDureb ^ecbei3icbung einer 
Beibe t)on Seugniffen aus ben (Bebieten ber ICrbFunbe, UOitterungsFunbe, ^iec» 
Funbe unb Cier3ucbt, ferner ber ©ieblungsFunbe unb lianba)irtfcbaftsforfcbung 
ifl S:)arres Buch 3« einer befonbers loertooUen ©tÜQe bec 2(nfcbauung t)on 
einer nicht nomabifeben, fonbern bäuerlichen, unb nicht fübeucopäifcben, fonbern 
mittel» bis norbo)eüeuropäifcben „Urheimat" bec ©tämme überu)iegenb noc» 
bifcbec Baffe unb inbogermanifeben ©pracbflammes geworben. 

fBint mittcleuropäifcbe „Urheimat" lie^e au4) eine ICrFIärung bafüc 311, ba^ 
bie Kentum»©pra4)en, bie o)eflIicben inbogermanifeben ©pcacben, bureb i\>ten 
ältejlen VDortbejlanb auf2l(ferbau unb\>ieb3ucbt treibenbe ©tämme binweifen, 
bie Satem»©pracben, bie öjllicben inbogermanifeben ©pcacben auf ©tämme, 
bei benen bie T9ieb3ud)t überwog, ber 2l(fcrbau geringer war. 5)ie ojUicben 
©tämme müffen febon früb3citig auf bas ojFeuropäifcbe ©teppengebiet über» 
gegriffen b^ben, wie ja auch fie 3uccfl in 0flcuropa auf öfUicb»gecid)teten 2tus' 
breitungswegen unb etwa in bec ecflen ^äljfte bes 3weiten oorebrijUicben 3abr» 
taufenbs mit ©tämmen jinnifcb»ugrifcbec ©peaebe unb ooewiegenb oftbaltifcbec 
Baffe 3ufammengefio§en finb, bie ihnen inbogermanifebe VDortec ber Satem» 
©pcacben als cfrembwörtcr entnommen hoben. 

bie „norbbeutfcb»ruffifcbe Tiefebene", in bec ^irt (»gl. ©. 329) bie »oc» 
gefcbicbtlicben ©tämme inbogermanifeber ©praebe ficb ausbeeiten fiebt, 3ur 
Seit bec tt)eiteflen 2lusbreitung bes 3r»Ionbeifes »ergletfcbert war, ergeben ficb 
für bie 2lltftein3eit als innerfler Urbcimatbe3irF für bie norbifebe Baffe 
bie eisfreien (Bebiete UTitteleucopas, baruntec t>or allem auch bas „diuellge» 
biet ber beutfeben ©trome", in welchem ©aller (nach feiner ©. 323 ange» 
führten 2lrbeit) flein3eitlicbe ©cbäbelfunbe gehäuft ftnbet, becen formen ben 
heutigen norbifeben ©d>äbelfocmen nabcflcben. 

5)ie .frage nach ber Urheimat bec norbifeben Baffe engt ficb föc bie T9or» 
gefebiebtsforfebung wie für bie Baffenforfebung bei IBcwägung jungftein» 
3citlicbcc 'üerbältniffe immer mehr ein auf bie /Erörterung ber (Befittungs» 
unb BaffenberFunft ber ©cbnurFeramiFer Thüringens. 5)iefe finb 3uglcicb bie 
frübefle (Bruppe, ber man ben inbogermanifeben ©praebf^omm 3uweifen baef, 
unb biejenige, bei ber bie (Bebeinfunbe am einbeutigfien auf ein flarFes Über» 
wiegen ber norbifeben Baffe fcbliefien laffen. iDiefe raffifebe /Eigenart ber 
tbüringifeben ©cbnurFeramiFer ergibt ficb oueb wiebec aus ©allers 2trbcit 

^ Tiarr6, 5)as ©cbwein als Britecium für norbifebe IDölFec unb ©emiten, 
VolF unb Baffe, ^eft 3, UTüneben 1927. 
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„»fcü5>ncoItt^ifc^c 0fclettfun6c aus Cl>ünngcn",^ btc (0. 362) bei ben tbütin* 
gifd)cn 0d>nurfcramtFctn tnsbefonbetre /^infcblägc bcc „(tl>ancdabevai^e^^ fcfl* 
jlcllt, in bec "Heebe (t>gl. 0.322/23) bic 0tammfocm ber noi*bifd)en "KafTe 
gefeben böttc* inbogeemanifebe iCigcnact bcc 0cbnucFccamiFcc ifl neuer- 
bing« nicht nur »on 0cbucbböt^6t, fonbern auch r>on ItXengbin unb 
(Ebil^e betont worben. Wenn aber 0aUer bas 3nbogermanentuni ficb erjt 
im „fpäteren VTeoIitbifum", unb jumr bö«Ptfäd)Iicbburcb bie (Cböncelabe»'Haffe 
»on 0üboileuropa ^et ausbreiten lä^t, fo fpreeben gegen ibn febon allein 
bie 0. 338 ju erivdbnenben 23efunbe ber febwebifeben 0rtönamenforfd)ung. 

@0 ctxjoa liegt gegenwärtig bie S*^dge na(b> ber Urbeimat ber norbifeben 
Haffe. 0b Paubler, <^entfcbel unb Hern eine „eurafifebe" ober fübruffifebe 
Urbeimat ber norbif’(b>en Haffe ober ihrer Btammform annebmen, ob tDil* 
fer, ißugen Sif(^er, iUontelius, Hoffinna, ißlbolm, "^berg, foewentbal unb 
Hecbe eine mittel* bis norbwefteuropäifebe Urbeimat annebmen: einig finb 
mit Utengbin unb CbiI6e (The Aryans, |92b) für bie Hltfteinseit alle bar* 
in, bag norbifebe Haffe unb 3nbogermanentum urfprünglicb irgenbwie 311* 
fammengebören. 

Ulan tonnte annebmen — unb einer fold^en Hnnabme würben bie Sunbe 
nicht wiberfpreeben —, baß biefe „Haffe" t?on Cbancelabe ober eine anbere 
Stammform ber oben erwähnten „Pri^erber" ficb hon XX)eft* ober Süb* 
europa her 3u Beginn ber nacbeisseitlicben ICDärmeseit gegen Horbeuropa 
auegebreitet habe unb bann bei neuerlicher X)erf(b>le(bterung bes Hlimas 
berfenigen mittel* bis norbwefteuropäif(b>en Umwelt auagefe^t worben fei, 
bie leiblich unb feelifch ber norbifchen Haffe bureb Huslefe ihre le^te Hus* 
geftaltung gegeben bdtte. 0ie0 mittel* bie norbwefteuropäifche (Gebiet muß 
3ur Hacheiöseit biefenige Umwelt bargeftellt höben, bie ficb öu9 bem älte* 
ften Sprachbeftanb bes inbogermanifd^en Spraebftammee erfcblicßen läßt. 

3n biefem — auch hon ^ivt unb Hretfcbmer be^eichncten — Haumc 
ergaben fid;) bie turnen Sommer, ergaben fich i^iö unb Schnee; bitr war 
bie Tierwelt, beftebenb au9 Bär, tX>olf, ^irfd?, i6lch, UOilbfehwein, 
Biber, 0tter unb s^idjbörnchen, bie Pflanzenwelt beftebenb aus Birte, 
Hiefer, St<hte, i6fcbe, ^fpe, Ulme, Buche unb ber hielleicht btiliß gebalte* 
nen iCiche möglich — alle bie Umweltoerbältniffe alfo, auf welche ber ältefte 
XX>ortbeftanb ber inbogermanifd>en Sprachen biubeutet, bie Umweltr>er* 
bältniffe zugleich, au9 bereu aualefenber XX>irtung IDarre bie leiblid^en unb 
feelifd)en Bfüge ber norbifchen Haffe abzuleiten »erfuchen tonnte. 3m erwei* 
terten mittel* bie norbeuropäifchen (öebiete ber inbogermanifchen Urfi^e ift 
auch eine hiel größere "^Inzabl alter unb heutiger Berg* unb Slußnamen 
noch fprachli(h beutbar ala außerhalb biefes (Gebietes. ^ 

3nnerbalb ber eisfreien Sieblungsräume «Europas wirb man fich bie 
wefteuropäifchen (öebiete bis zuht fchließlich norbwärts weichenben i6is* 

^ 5cttfcbr* für 2lnatomtc u. iEntwictlungsgcfcbicbtC; Bb.bO, jb2b, ©»3^3 ff- 
^ Wären bte 3nbogerniancn ccß um 1800 ober um 1500 r>. (Tbr. in ITTittcl« 

eucopa unb Vtotbwcßcuropa cingcivanbcct, wie ^entfebd bjiv. Paubler 
meinen, fo müßte ficb hier eine lange 'Keibr niebtinbogermanifeber Berg«, 
^luß« unb Ortsnamen ergeben, 0puren ber t)orinbogermanifcbcn Befieblung. 
Um 1800 V, (Cbr. war ja'UTittel« unb VTorbweßeuropa febon »erbältnismäßig 
biebt befiebelt. ibie iCinwanberung müßte bann fo gefcbloffene (Bc^fittungstreife 
mit nerbältnismäßig bießter Befieblung burcbßoßen buben wie in Oßbeutfcb* 
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ran6 als 6ie 0i^c 6er Crosmagnons^^affc 6entcn muffen; 6afür fprec^en 
aud) t>orgef(^i(^tU(l)e 5un6e. iUitttU bie fü6ofteuropäifd>e (öebiete tnirb 
man fi(^> ale 6en 0ie6Iung9raum 6er 2<affe o6er 6e9 2^affengemifcbe9 6en* 
Een müffen, au9 looelcbem ficb 6ie nor6ifcbe 2^affe gebiI6et bßt. 3m „eurafU 
feben" Gebiete mögen ficb 6ie ^affenbÜ6ung9Dorgänge abgefpielt bi^bcn, 
noeicbe jur £ntftebung 6er bamitifeben (ätbiopifd>en) un6 6er orientaIif(ben 
Kaffe geführt bßben (t)gl. 0. 325). X)or KbfebUeßung 6er ficb 3ur nor6is 
f(ben Kaffe umbil6en6en (öruppe 6ur(^ einen entfteben6en lQDaI6gürtel mös 
gen in 0ü6ofteuropa am weflli(^enKan6e 6e9 „eurafif(ben"^ebiete9 aiub ^es 
rübrungen, entxt)e6er X)ermif(bung o6er 2tu9tauf(b r>on (0efittung9gütern, 
mit 6en tUenfcbenf^Iägen 6e9 ei93eitUcben „^urafien9" ftattgefun6en b<^ben. 

IDie 6ur(b einen 2tu9lefeporgang, bewirtt 6urcb 6ie befon6eren X>tv\)älu 
niffe 6er 0pätei93eit, fi(b 3«^ nor6if(ben Kaffe umbiI6en6e (öruppe ertpei* 
terte ibr böuptfä^Ii^ mitteIeuropäifcbe9 (öebiet 6em weicbenben i6ife fol* 
gen6 gegen Horben unb feitli(l> gegen tPeften unb 0flen. ifl tpabr* 
f4>einli(b, baß ficb bie oben erwähnten Einnahmen <^irt9, Ben6er9 unb 
ioexr)entbai9 febUeßUeb babin pereinigen laffen, ba§ ficb ber fpätei93eiti 
liebe Kaum ber ficb 3«^ norbifeben Kaffe au9bilbenben tttenf^engruppe 
inbogermanifeben 0pracbftamm9 pon einem (öebiet 3xpif(ben tHittelbeutfcb» 
lanb bi9 3um Horbbang ber Karpathen norbxpeftUcb, bem i6ife folgenb, 
gegen bie untere ^Ibe unb norböftlicb gegen ba9 blutige Litauen bin au9s 
gebreitet b^^be. lDa9 wäre etwa ba9 (Öebiet, ba9 Karften al9 Urheimat ber 
0tämme inbogermanifeber 0pracbe be3eicbnet: „bloß ba9 mittlere sSuropa 
in etwa9 erweitertem 0inne".i 

JDie fpäts unb nacbei93eitlicben 3abrtaufenbe hoben ben norbifeben Uten* 
feben aueb in feinen feelifeben 5ügen gefebaffen. 0ie bebeuten „bie ^eburt9s 
ftunbe ber norbifeben 0eele", wie Uebel ficb au9gebrücft bot.^ Hiebt ba9 
Uteer, wie man Permutet bot, fonbern urfprünglicb nur bie tPeiten ber 
norbbeutfeb^ruffifeben ^Tiefebene unb bie „Urwanberungen" (Uebel) entlang 
ben Urftromtälern hoben bie Ku9lefebebingungen gefeboffen, welche ba9 fee* 
lifebe Bilb ber norbifeben Kaffe febufen.® 3n ber Be3wingung einer Um* 
weit, wie fie bie 0pätei93eit am Kanbe be9 weicbenben s6ife9 bureb 3obr* 
taufenbe binbureb bot, bot man bie Urfacben 3u berfenigen 'ilu9lefe erEennen 
wollen, beren ^rgebni9 bie norbifebe Kaffe ift. 0o aueb iEen3: 

lanb bie „notbillipvif<^e Kultur" Koffinnas ober bie Pon ©ebuebborbt ben 
Bcrmantfebcn ©emnonen jugcfcbricbcnc fog. tlauftQcr Kultur. 3n biefem 2lb< 
febnitt ber Kronjejcit \>atttn aber bie Pon UTitteleuropa ausgebenben norb« 
fübltcben unb tpeß'öfllicben tOanberungen ber ©tämme inbogermanifeber 
©pracbe unb norbifeper KaffenperEunft fepon begonnen, bie UXuep, Kof« 
finna, ©epmibt unb ©bu<bbarbt befeprieben paben. ©epuepparbt, 
Klteuropa, 1926, ©. 3, eripäpnt eine Ausbreitung ber mittel» be3ip. norbtpeß* 
europäifeben ©cpnur» unb UXegalitpEeramiE fepon für bie Seit um 2500 p. (Cpr. 

^ Karften, iDie (Bermanen, J928, ©.^9 (in Pauls (Brunbriß ber ger» 
manifepen ppilologie). 

^ Uebel, PXaepeisjeit unb norbifepe Kaffe, Arepip f. Kaffen» unb (Befell* 
fepaftsbiologie, Kb. 18, ^eft 1925. 

® 5)as pat ipopl auep ©p engl er empfunben, als er in feinem „Untergang 
bes Abenblanbes" feine „fauftifepe Kultur", bie ©epöpfung bes „Abenblanbes", 
pon bem „Urerlebnis" iveiträumiger iCbenen ab3uieiten perfuepte. 
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,,lDic fcclif4>c i^igcnart öcr noröifd)cn ^affc t)ängt offenbar mit 6er nor* 
6ifcben Umwelt sufammen, aber nid)t fo, 6ag bae nagtalte lUirna unmitteU 
bar ihre forgenbe Binneeart erzeugt batte, fonbern i?ielmebr in bem Binne, 
bag Samilien mit bem leidsten Binn bes Büblänbere, bie nid)t auf lange 
Seit üorauöjubenten pflegen, r>iel häufiger im norbif(ben ÜOinter ^ugrunbe 
gingen. IDie 2^affe ift alfo in gewiffem Binne bas ProbuEt ihrer Umwelt, 
aber nid)t bas bireftc ProbuEt ber Umwelt im lamarcEiftifd^en Binne, fon* 
bern bas Süd>tungöprobuEt ber Umwelt. X)on wefentlic^er Bebeutung finb 
babei natürlich auch i>ie urfprünglichen i^ntwidlungemöglichEeiten einer 
2<affe. 2lu(h mongolibe Waffen finb burd? ^luelefe an nörblichea lUima an* 
gepaßt worben. tDährenb aber bei ber norbifchen 2<affe bie Überwinbung 
ber UnwirtlichEeiten ber Umwelt burch Bteigerung ber geiftigen lUäfte er* 
reicht würbe, gefchah öie Ttnpaffung ber arEtifchen Utongoliben burch Such« 
tung äußerfter BebürfnislofigEeit".! 

2?ie fpäteiejeitlichen 3ahrtaufenbe in ben Tiefebenen por ber $urüdwei(hen* 
ben Ö5letf(herftirn Eönnten es auch gewefen fein, welche innerhalb ber fich 
3ur norbifchen 2<affe umbilbenben Utenfehengruppe eine Tlufhellung ber 
<Saut*, i^aar* unb "dugenfarben, eine „£)epigmentierung", mit fich brach» 
ten.2 Tlußer ber fich uolljichenben "duslefe t>on einer poraussufe^enben bunE* 
len „pornorbifchen" Utenfehengruppe ju ber hUlen norbifchen Kaffe muß 
fich auf bem be$eichneten norbbeutfch»ruffifchen (öebiet auch bie (öefittungs* 
fleigerung Poll$ogen h<JÜen, welche au6 Bammlern unb 3ägern f^ließlich 
auch <^irten unb in ber 3ungflein3eit enblid) auch Keferbauer werben ließ — 
falls eine folche Reihenfolge ber (öefittungsftufen angenommen werben barf. 

T)ie frühefte Btufe ber inbogermanifchen Bprachentwidlung fe^t neben 
Diehsucht fchon Tiderbau voraus. 5Die in 3ütlanb unb Horbbeutfdjlanb ge* 
funbenen ftein^eitlichen Pflüge geigen, baß innerhalb Klteuropas bie Btufe 
ber Pflugwirtfchaft suerft in Horbwefteuropa erreicht worben ift, wie fpä* 
ter auf gleichem (öebiete unb aus ben gleichen lanbfchaftlichen unb raffen* 
feelifd)en Urfachen bei germanifchen Btämmen 3um erftenmal ber fd?were 
Käberpflug auftaucht. 

<Söben bie norbifchen Btämme ben Kderbau aus fich felbft entwidelt 
ober burch eine ^efittungsübertragung vermittelt erhalten? — lUrnmöchte 
bie fd^lanEen Kaffen, ben „Bewegungstypus", unb fo auch feine vorwiegenb 
„norbeurafifchen" Btämme inbogermanifchen Bprad^ftammes, gerne als 
vaterrechtliche hingegen bie unterfe^ten, bie „Beßhaften", aber auch 
feine „balifche" (fälifche) Kaffe, als mutterred;tlid;e Keferbauer fehen unb 
neigt bementfprechenb ba$u, ben KcEerbau ober beffen Borftufe, ben 
als eine XPirtfchßftsform 3U fehen, welche von ben breitgefichtig*Eur3Eöpfi* 

^ tlcnj in Bauc’Jifcher'ttcnj, B6. I, 1927. 
^ UTan baef fich vielleicht vorßellen, baß nicht bie gan3e „vocnocbifche" 

Jtlenfchengcuppe hell ivurbe, baß vielleicht einjelne i£rbßamme von ber jur 
Aufhellung führenben Auslefe nicht ober nicht genug erfaßt ivurben: man 
Eann ja gelegentlich auf ber fEanbinavifchen ^albinfel (unb auf ben Britifchen 
jinfeln ?) UTenfehen fehen, welche bis auf bie bunfleren cfarben burchaus nor* 
bifch finb, unb muß vielleicht nicht in allen folchen drallen an eine KaffenEreu« 
3ung benEen. 5>och Eönnte biefe »frage nur burch eingehenbe ©ippenforfchung 
gelöß werben. 
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gen, untcrfe^tcn 2<affcn sguropas cincrfeita, von 6cr CrosmagnonsKaffe (öer 
fpätercn fälif(^>en 2^affe) anbcrcrfeits, in 2tltcuropa »erbreitet tooröen wäre. 
3n anöercn Erbteilen ergibt fic^ ja öfters bie Ubereinanberfebiebtung pieb* 
jücbtenber acternber Änedbte. Sür ^tlteuropa lägt ficb Eetne fo 
einfache Tlntxport finben, siimal bie ficberlicb febr fcblante xpeftif^e 2<affe, 
ein ausgefproebener „Betpegungstypus", mutterrecbtlicbe Pflanjer geftellt 
bat. iDie unterfe^ten breitgefiebtigstursEöpfigen tPanberbirten Onnerafiens, 
3U benen bod> bie unterfe^ten breitgeficbtigshirsEöpfigen 2<affen Europas 
xpabrfcbeinlicb irgenbtpeicbe ^e^iebungen höben (pgl. 0. 3J5), tönnen ge* 
gen j^ern bas Beifpiel eines febeinbar „feßböft" gebauten, boeb umbers 
febtpeifenben tTTenfdjenfcblags abgeben. i6s xpäre fogar möglich, ba§ ficb bei 
gemehrter porgefcbicbtlicber sgrtenntnis ein 3ägers ober tDanberbirtentum 
ber fteinjeitlicben t>orfabren ber oftifeben unb oftbaltifcben 2^affe ergäbe.^ 

iDie S^^öge, xpo ber alteuropäifcbe ^cterbau feine XPiirjeln böt, fann noch 
nicht als gehört gelten. 0ollte ber norbxpefteuropäifcbe 2lcferbau auf bie 
bem norbxpefteuropäifcben iSisranbe naebrüdenbe Cro*magnon*^affe $us 

rücfgeben, bie norbif^e 2^affe alfo biefe (öefittungsform pon ber Cros 
magnons^affe übernommen höben? — ^s böt nicht an Permutungen 
gefehlt, tpelcbe ficb für ein ißntfteben bes <3ödbaus in 0übfrantreicb febon 
in ber Tlltfteinjeit ausgefproeben höben. Bie Bepölterung ber Äöttenmöbs 
binge, tpelcbe pielleicbt aus einem norbifcb*fölif(ben Kaffengemifcbe be* 
flanb, mug febon einen febr einfachen Tieferbau gelaunt höben. 3ni 
Kreife ber Banbleramit, alfo im Äreife ber norbifeben ober porxpiegenb 
norbifeben Urlelten, Urbellenen, Urtbrater unb bereu naebbarffärnme, $eus 
gen bie febr häufigen Sunbe Pon f^öden Pon bem erften ausgebebnten 
<oödbau Tllteuropas. Bie ganje fpätere (öefebiebte ber bureb ib^ Begehren 
nach Tlderlanb bei ftärferer Permebrung ber 0tämme 3u P3anberungen 
unb Kriegen geneigten portpiegenb norbifeben 0tämme ber 3ni>ogermanen, 
bie XPanberungen felbft in ihrer auch bureb Barrtpieber betonten sSigen* 
art als Tlussüge Pon Bauernfeböften laffen ben Tlderbau als ein befonbers 
früh ertporbenes Äennjeicben ber 0tämme übertpiegenb norbifeber T^affe er* 
febeinen. 0ollte boeb eine übertpiegenb ber CrosmagnonsT^affe angebörenbe 
jungfteinjeitlicbe Utenfcbengruppe Horbtpefteuropas ben 3nbogermanen, 
biefer übertpiegenb norbifeben fUenfebengruppe, ben frübeften Ttderbau 
Tllteuropas permittelt höben? 

3n öer 0päteis3eit mug ja bas bebeutfame i6reignis eingetreten fein, 
bag in norbtpeftbeutfcblönb norbifebe ^affe mit (Crosmagnon*T^affe ju» 
fammenftieg, tpie Uebel (pgl. 0. 332) unb Äern betont höben. ITtan tpirb 
annebmen bürfen, bag bie CrosmagnonsKaffe eine ähnliche Tlufbellung ber 
<oöut*, <^aars unb Tlugenfarbe erfahren bötte tPie bie norbifebe Kaffe. Biefe 
belle breitgefiebtige flTittel* bis üangtopfraffe foll nun im folgenben tpieber 
fälifcb genannt tperben. 

^ Biefe d'ragen tueeben noch febmienget, Kerns Tlnnabmen 3ugleicb frag« 
mütbigec, menn ficb micflicb ermeifen lägt, bag bas tOanbeebictentum ben 
‘Hdetbauecn gegenüber bie jüngere (Befittungsgufe bargellt, nicht, i»ie 
bisher pielfacb geglaubt mürbe, bie ältere; pgl. bierju Lettner, Ber (Bang 
ber Kultur über bie iSrbe, tleipjig 1929, 0.38. 

* Barr6, Bas Bauerntum als g^ebenscjuell b. Ptorb.Kaffe, HTüneben I929. 
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2<i> möd^tc anncljmcn, 5ag bic Tluebrcitung 6er nor6ifd>cn 2<affc, b^w. 
DOiTOiegcnb nor6ifd)er ITtenfcbengruppcn, t)om ciefreien tltittcleuropa aus 
un6 6ic 6er fäUfeben 2^affe, bst». Dorroiegenb fälifcber Jitenfebengrup* 
pen, r)om eisfreien tPefteuropa aus etwa in 6em ^^itabfebnitt 311 
einem B»fatnmenfto§ 6er beiben 2^affen geführt b^t, als 6er i6isran6 ficb 
6er blutigen 0ftfeetüfte näherte, fpäteftens jeboeb in einem 5eitabf(bnitt 
um $000 V. Cbr. ^s mu§ nach ansunebmenben Eriegerifcben Bufi^nmtens 
ftögen, bie in 6er germanij^d>en 0age pielleicbt als lUmpf 6er Ö5ötter mit 
ben Hiefen bewahrt finb, fd)ließli(b 3U frieblidjcm Husglei^ auf annäbernb 
„ebenbürtiger" (örunblage getommen fein.i IDiefem Husgleicb folgte in ges 
wiffem Ttusmag eine Haffenmif(bung, ihm mug ferner fcbließlicb ein ficb 
aus ficb frlbft »ollsiebenbes "^uffteigen 6er norbifeben (öefcblecbter in bie 
Schicht 6er gehobenen „eblen" ^efchlecbter gefolgt fein, benn in bie frühe 
(öefchichtc treten auch bie norbwefteuropäifeben Stämme '^llteuropas mit 
mehr ober minber beutlicber Rührung bureb norbifchcre unb norbifchc 
fcblechter ein. 

X)on ber norbifchen Haffe übernahmen bie Stämme fälifcher Haffe bie 
inbogermanifchen Sprachen. IDoch tonnte bas Urgermanifche ein3elne XX)örs 
ter aus ben Sprachen fälifcher Stämme entlehnt höben, benn eine Hnsabl 
üon XX>örtern bes Urgermanifchen finben fich nid)t in ben anberen inbo^ 
germanifeben Sprachen, unb 3war finb bas gerabe tDörter aus bem See? 
unb Stranbleben. IDie fälifche Haffe tonnte fo 3ur ^ebrmeiflerin ber nor* 
bifchen Haffe auf ber See geworben fein, bötte in ber norbifd>en 2iaffe als 
lerbings eine febr gelehrige Schülerin gefunben. Horbifche i^ntfchloffenbeit 
mug bie feelifcbe tX>eiträumigteit, welche im ^eitabfehnitt ber „Urwanbes 
rungen" (Uebel) burch Huslefe gewonnen war, nun »on ber cEiefebene auf 
bie See übertragen herben. Huf ber See fpielte ficb fortan ber Sernenbrang 
ber norbifchen Haffe gerne ab. "Hus ben Sprachen ber fälifchen Haffe tonn* 
ten ÜDÖrter wie See, IDamm, Schiff, Boot, Segel, Steuer, Borb, Brife, 

^ 3cb tann tlocmcntbal nicht jujlimmcn, wenn er annimmt, bie norbt* 
feben (Bccmancn hätten bie norbwefleuropätfchcn (Cro>magnon»Het)ölterun0en 
„3um (Bcobteil befeitigt, jum Hleinteil t?ertned;)tet". Wäre beim norbifch' 
fälifchen Jufammenfloü bie fälifdje Haffe befeitigt worben, fo fänben fich heute 
nicht mehr folche uerhältnismä^is beutlichen i^infchläge fälifcher Haffe. Wäre 
bie fälifche Haffe »ertnechtet worben, fo würbe fälif^es leiblich'fcelifchcs 
Wefen wohl noch uns heutigen als „fnechtifch" tJortommen ober wenigflens 
als „unterlegen" ober „unebel" ober „un»ornehm". 3m cfalle ber ojlifchen 
unb ojlbaltifchen Haffe wirten t)orgef(hichtliche Herren» unb Hnechteanfehau« 
ungen noch heute nach. 3ebes Wigblatt tann jeigen, ba# mit ber tLeiblichfeit 
ber ojlifchen unb oflbaltifchen Haffe unbewußt auch heute noch bie 'üorflellung 
einer Unterfchicht, „uneblen" ober „unnornehmen" Wefens üerbunben ifl. 
Huch heute noch ßilt ojtifcbes unb ojlbaltifches Husfehen in ben oberen ©chich* 
ten ber abenblänbifd)en ‘üblter als „nicht eigentlich flanbesgemä^"/ obfehon 
in biefen Schichten heute fepon üerhältnismäüis viele »orwiegenb oilifche ober 
ojlbaltifche ITtenfchen vertreten finb. Hhnliche \)orflellungen hüben fich ule 
mit bem leiblich^feelifchen Hilb ber fälifchen Haffe t>erbunben, was eine ent» 
fprechenbe "üermutung über beren üorgef^ichtliches (Befchid 3ulä§t. Hnberer» 
feits ift aber auch bie allgemein abenblänbifche "üoefleUung, baü Schmal» 
heit bes (Befichts „ebler" fei als Breite bes (Befichts, ein Hnjeiepen für eine 
gewiffe »or» unb frühgefchichtliche Überfchichtung ber norbifchen über bie 
fälifche Haffe. 
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<)afen, £bbc, Älippc, 0tran6, (öceft, 2iu (= 3nfcl), He^, febwimmen unb 
ebenfo eine iln$abl ftammen, bic ohne i^ntfprecbungcn in ben 
übrigen inbogermanifdben Sprachen finb. “^tuf foI4>e ^eugniffe bee tX>orts 
feba^eo b«t Paubler bingexoiefen.^ 

Tiue ber (Öefittung ber fälif(i>en 2^affe febeint, wie Paubler ebenfalls 
gefeben b^t, jene Spur einer mutterre(itlicbcn sSinwirtung auf bas inbo* 
germanif(^>e unb fomit auch germanif(l)e Paterreebt binsuweifen, welche 
buri^ bie oft erwähnten Stellen bei ZLacitus ((Germania 20, Ttnnalen XII, 29) 
angeseigt ifl. cLacitus berichtet bort, ba^ außer bem Pater auch bem iVtuU 
terbruber eine gewiffe btrrfcbenbe Stellung in ber Sippe angewiefen war.^ 
£ine gewiffe s^brcnflellung bes lHutterbrubers war anfebeinenb nicht nur 
ben (Germanen, fonbern auch ben — wabrfcbtinlich c^uch fälifch untermifch* 
ten — Äelten eigen. Paubler möchte fich auch bie Durchbrechung ber 5tb* 
nerrechnung (bes bejimalen Syflems) ber 3nbogermanen burch eine ^wan* 
^igerrechnung (r>igefimales Svfiem) aus ^inflüffen einer fälifchen Urgefit* 
tung ertlären. Die ^wanjigerrechnung tritt befonbers auf Eeltifchem ^e* 
biete auf.^ 

Tlus einem norbif^*fälifchen 2^affengemifche will nun Bern erft bie nor* 
bifchc Baffe, wie fie biefes Buch befchreibt, entftanben feben. Der r>on ihm 
„norbeurafifch" (t>gl. S. 326) genannte ittenf^enfchlag ift nach Bern noch 
nicht bie hier norbifch genannte Baffe, t)ielmebr erhält biefer eine Beibc t>on 
UterEmalen erfl burch Breujung mit ber fälifchen Baffe.^ Bern läßt alfo bie 

^ Betont muß aber ivccben, baß cs ftcb bei ben üicllcicbt niebtanbogee« 
manifeben tüöctccn ber germanifeben Sprachen entgegen ber Ittcinung Paub* 
Iccs um eine ganj geringe 2ln3abl banbclt, „baß felbß tOörtcr inbogermanifeb 
fein Fönnen, btc nur tm (Bcrmantfcbcn nacbmeisbar finb, ja baß baron eine 
gemiße “llnjabl inbogermanifeh fein müßen'' (^irt, iCtpmologic ber neuboeb« 
beutfeben Sprache, I900). tticbich/ Die tDortfamilicn ber Icbcnbcn be>chbeut> 
fchen Sprache, I905, rechnet etwa ^,8% alte unb ncuaufgcnommcnc, ntebt* 
inbogcrmanifcbe tt>ortßämmc tm Deutfeben (bat)on aber ^,3% ICntIcbnungcn 
aus bem Semitifchen unb aus „uralaltaifcben" Sprachen). Ju bcr,frage eines 
ntcht=inbogcrmantfchen „Subßrats" bes (Bcrmanifcbcn t)gl. auch VTccFcl, 
(Bcrmancn unb Belten, 1929* 

^ Pgl. BcallcriFon ber inbogermantfeben ^lltcrtumsFunbc unter „ntuttcr» 
recht" unb „VTcffcnrccbt". Die Bcgrißc „lITuttccrccht" unb „Patcrrccht" mer« 
ber ivciter unten S. 355 erläutert werben. 

^ 2lus bem 3ufammcntrcßen unb ber Brcu3ung norbifeber unb fältfeber 
Baße wollte Paubler auch btc germantfehe ttautücrfcbicbung crFlärcn, eine 
iCrFlärung, btc auf ben erßen BltcF ücrlocfcnb erfebeint; bierüber ber 2ln* 
bangsabfebnitt „Baße unb Sprache". 

* Bern ficht feine „norbeurafifche" Baße etwa wie btc weibliche 2lusgc= 
ßaltung ber norbifchen Baße, ja noch mehr: als „norbcurafifcb" möchte er einen 
ItXcnfcbcnfcblag bc3cichncn, ber »on ber norbifchen Baße abweiebt burch mehr 
gewölbte, ßcilcrc Stirn ohne Überaugenbögen im männlichen (Befcblccbt, burch 
unausgefprocbencs Binn unb anbere i£tn3cl3Ügc, fo baß er »on ber (Blättc unb 
nach Paubler r»on ber „faß weiblichen Sanftheit" bes „norbcurafifeben" 
Bopfcs fpriebt. Dcmcntfprccbenb bilbct Bern als norbifebe ober „norbeurafifche" 
Baße eine Buswabl »on weichen Jttänncr» unb ^frauenFöpfen ab, unter ben 
ITTänncrFöpfcn einige, bie man febon als balbwcibltch bc3cichncn möchte, alfo 
Banbcrfcbcinungcn 3wifchengcfcblechtlicbcr Busprägung, wie fie in jeber Baße 
gclcgcntlicb im männlichen (Bcfchlccht »orFommen. i£s iß auffällig, baß 
Bern gcrabc bie Hellenen als echt norbifch ober „norbcurafifcb" feben möchte. 
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in porlicgcnbcm ^ud) bcfct)ricbcnc noröifc^c T^affe dnsclnc, bauptfäd;Iid) 
im männUd)cn ^cfc^dcc^t auftrctcnbc JTlcrEmalc crfl burc^) einen i6inf(ilag 
fälifd»er T^affe gewinnen. £r möd)te 6er nor6if4>en T^affe eine Ttnjat)! Don 
tUertmalen, weldje fie mit 6er fälifd>en Kaffe gemeinfam o6er fd>einbar ge* 
meinfam ^at, glei(^fam ab^iet^en, um 6iefe 6ann als fälifdjen (6alifct>en) 
€inf(^Iag 6euten 3U Eönnen. IDie fälifc^en Überaugenwülfte (tori supraor¬ 
bitales) foUen fo nor6if(t)e Überaugenbögen (arcus superciliares) gebil* 
6et b^ben, bas fälifcbe Kinn (ugl. 0.147) foll baö norbifdje Kinn ergeben 
haben. Stige foUen 6ie „norbeurafifebe" Kaffe fo abgewanbelt \)a* 
ben, 6a§ bas uon Kern bef(btiebene (Platte, 5itrli(bt mehr uerfebwun* 
ben, bas Kübne, @(barfe, Kantige im männlicbcn (öefcblecbt aufgetreten fei.i 

Hiebt als lEräger ber ^ronje unb fomit etwa mit bem beginn ber norb» 
europäifeben ^ronjeseit um |$oo u. Cbr*» wie entgegen ben 
Tluöfagen ber X)orgef(bi(bte annebmen will, noeb weniger erjl um |500 
u. Cbr., wie Paubler meint, fonbern fpdteftens in ber ^tit, als bie 0f^fee 
3u einem ^innenfee mit @ü§waffer geworben war, mug auger einseinen 
(Gruppen norbifeber Kaffe, wie fie etwa bie ^unbe uom Pri^erber 0ee 
anseigen (ugl. 0.322 f.), aud; ein norbifebsfälifebee Kaffengemifcbc mit ißin« 
fcblägen einer ober mehrerer KursEopfraffen gegen bie fEanbinauif(be ^alb* 
infei porgebrungen fein, wo bie KursEöpfe ficb befonbers auf bänifebem 
(öebiet ftärEer verbreitet b<^i’tn. i6Ebolm b«t fa in feiner 0.32| genannten 

6a cc bdlcntfcbc KtI6u>ccEc »on ©öttcen unb gelben, bic ber bdlcnifcbcn 
Kung cntfpccd>cnb betrugt mehr „btn ütenfepen" benn ÜTann ober VDeib 
batgellen, für auefcplaggebenbe Seugnige ragenEunbltcper Krt nimmt, tüo bie 
Hellenen aber gefcbid>tlicbe iCinjelmenfcben bargellen, erfepeinen gleich bie 
männltcbmorbifchen 5üge, wie fie biefes Kuep befepreibt. \>gl, ^efler, 55ic 
Kilbnisfung ber (Brieepen unb Körner, I9I2. 

^ ^iefe Knnapmen Kerns lagen fiep aber gegenüber bem Kegepen einer 
norbifepen Kage/ irie fie biefes Kuep befeprieben pat, mit ben \)ererbungsge* 
fegen niept vereinigen. Ket Kreujung jtreier Kagen vererben fiep bie ein* 
seinen Kniagen unabhängig voneinanber, wie 0.253 f. befeprieben würbe. ÜTan 
Fann fiep jwar eine befonbere Kuslefe vorgellen, welepe in 3aprtaufenben 
aus einem Kagengemifepe eine neue Kage entgegen lägt; aber bag in foleper 
2luslefe bie neue,Kage von ber einen ober ber anberen immer nur gewige 
ICinselpeiten ber Überaugengegenb, ber Kinnform, ber Btirnform ufw. über¬ 
nimmt unb alle anberen Kreujungsformen (ÜTitovariationen) immer wieber 
ausgemerjt worben wären — bas lägt fiep nidK vorgellen. Kugerbem finb 
in jebem Kagengemif^e ÄinselmerFmale mögliep, weld)e niept von einer 
einsigen Kage persuleiten, fonbern jwei ober mepr Kagen gemeinfam finb. 
55er 2lnbIicF gerabe ber fFanbinavifepen KevöIFerungen fcpIanFgen tPuePfes 
unb fcpmälger (Befiepter — vgl. auep bie ^feggellungen bei Kryn, 5)er 
VTorbifd>e üTenfd>, 1929 — Fönnte Paubler unb Kern vom Kegepen ber nor¬ 
bifepen Kage überjeugen, wie fie im fünften Kbfepnitt biefes Kuepes befeprieben 
unb burep bie Kilber beid'ifcper-tBüntper, 55eutfepe Köpfe norbifeper Kage, 
^ünd>en 1930, bejeid^net worben ig. Um iCinjelmerFmale feinerer 2lrt Fann 
inbegen ja fo lange no(p gegritten werben, bis eingepenbe Unterfuepungen vor¬ 
liegen; bas würbe ©♦ 336 betont. Kern möd)te befonbers ein folcpes ÜTerFmal 
wie bas ber fälifcpen 2lugeneinbettung jur ^tbgrenjung fälifcper von norbifepen 
^ügen befonbers peransiepen. 55amit pat er gerabe ein UterFmal gewäpit, beffen 
©pielraum (19ariationsbreite) waprfcpeinlicp fo grog ig, bag er in ben ©piel- 
raum entfpreepenber UterFmale anberer Kagen übergreift, jur Tlbgrenjung 
gegen biefe aifo befonbers ungeeignet ig. 
<•). S* It. (5üntbfr, Ctfd;. KafTenturiöf u 
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2lrbcit «uf eine i^intoanberung aus tttitteleuropa bingexx)iefen, tx)eI4>e 6en 
Ur^romtälern folgte. IDer ältefte fcbxwebifcbe @d)äbel, 6er pon ©tangenäe 
(pgl. 0. 522), erfebeint als noröifcb ober porxpiegenb noröifd). IDie „norbifc^e 
iangfcbäbelform" ber Dungfteinseit, xpeldje Bcbeibti befebreibt, ber lang* 
töpfige Bepölterungeteil ber ftanbinapifcb*norbxpejtbeutfcben tUegalitb* 
teramiter, lägt ficb im IDurcbfcbnitt am ebejten als norbifcb mit fälifebem 
i^infcblag begreifen. 

tPäre norbtpefteuropa erft im jxpeiten porcbriftlid^en 3«brtaufenb Pon 
Btämmen inbogermanifeber 0pra(be befiebelt tporben, fo mügte, xpie oben 
auegefübrt, bie ©rtsnamenforfebung 2^eiben Pon ni(bt*inbogermanif(ben 
0rt0namen finben. IDie Einnahmen Paublers tperben aber au(b bureb ein 
bebeutungopolles fpracbli(bco Bcwgnis tpiberlegt: bie ältejten f(bxpebif(ben 
0rt0namen seigen feine ni(bt*inbogermanifcben Bejtanbteile. Vlod) xpert* 
polier aber ift ber Haebtoeb be0 fcbxpebif(ben 0rt0namenforf(ber0 <^ell* 
quift,2 bag bie älteften Betpobner 0(bxpeben0 ben inbogermanifeben ^b* 
laut 3ur 0rt0be3eicbnung gebraucht b«ben.® IDem 0ee Naten entftrömt ber 
5lug Näta, bem 0ee Aurr ber Slug Yrja, ber 0eename Vsetur gehört 
jum S^ußnamen Vata ufxp. 0tämme inbogermanifeber 0pra(br müffen 
bemnacb 0(btocöen befiebelt höben in berjenigen üor^eit, in meiner ber 
Tlblaut noch ab eine tX>ortbilbung0möglicbfeit lebenbig tpar. lDa0 führt 
pielleicht bb in ben ^eitabfehnitt ber Äötfenmöbbinge (um 6000 p. Chr.) 
gurüd. 

0er fälifebe iSinfcblöfl mug innerhalb ber 0tämme inbogermanifeber 
0pra(be befto fcbtpä(ber gexporben fein, je ferner bem Horbipeften ^It* 
europa0 fie fiebelten. 0ie Germanen febeinen ben jlärtjten fälifeben 
fchlag gehabt 3U haben, unter ihnen bie 0tämme auf fpäterem norbxpeft* 
beutfebem Soben. 0ie Äelten mögen in ihren nörbli(ben 0tämmen fälifcb 
burchmif(bt gexpefen fein, pielleiibt hat eine leichte fälifebe ©urebmifebung 
bb 3u ben Urfi^en ber 3taliter (Körner) in 0übbeutfcblanb gereicht. 0ic 
Satem*0tämmc, barunter Tlltinber, ^lltperfer, 2lltarmenier, mögen feinen 
fälifeben (balifeben) j^infcblag gehabt haben, unter ben Kentum*0täm* 
men aueb bie Hellenen feinen. 

160 febeint bann 3u einer '2lu0lefc gefommen 3u fein, tpeld^ bie norbifebe 
2<affe begünjligte, Piellcicbt xpeil biefe ab Tlbebraffe entfpred^enb ben por* 

^ Scheibt, 0ie Waffen ber jüngeren Steinjeit in iCuropa, HTünchen 192^. 
® <H. iß. ^ellquift, Studier Över de svenska sjönamnen, 1903—06. 

— tlinbroth^ Vära ortsnamn, I930, fugt feine Unterfuepungen fo jufam- 
men: „ißö ig bcspalb »on 23ebcutung, bag man unter ben fcht»ebifd)en Orts¬ 
namen, bie man ab bie ältegen anfepen fann, keinerlei fiebere Spur einer an- 
beren ab ber inbogermanifeben Sprache gefunben ^at, aus ber unfere eigene 
heruorgegangen ig." 

® 30er 2lblaut ig eine fprachlicpe ißrfcheinung, treidle nid;t aus ben inbo- 
germanifepen ißin3elfprachen ju erflären ig, fonbern auf bie inbogermanifepe 
Urfpraepe unb beren früpege Stufe jurüefgepen mug. ilateinifcpe 3eifpiele: 
tego: toga, precor: procus; beutfebe 23eifpiele: :Eern ::Rorn, ^apnt^upn. 
3m (Bermanifepen bient ber 2lblaut Pefonbers ber Beugung (^lerion) ber garfen 
Seitwörter: beigen, big, gebigen; giegen, gog, gegoffen; binben, banb, ge* 
bunben; gebären, gebar, geboren; geben, gab, gegeben; fapren, fupr, ge¬ 
fahren. 
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un6 frü^)gcfct>i4)tnc^cn X>cr^)ältniffcn ^ö^jere Binöersal^Icn erreichte. iDic 
tflc^re^c xoat allen Stämmen tnöogermanifc^er Sprad?e ln il^rer S*^üt>3eit 
gemeinfam, wenn fie fid) au(^ bei ^dltnm un6 Hörnern ni(^t mehr nac^s 
weifen lägt. Bei ben (öermanen finbet fiel) bie iltebrebe (t>ielweiberei) su 
Beginn ihrer Überlieferungen mit Husnabme ber ftanbinapifeben Stämme 
nur no(b) als Huenabme, bei ben ftanbinauif^jen Sürften als Hegel (pgl. 
(Lacituö, Germania, |$). (öerabe bie €belinge ber (öermanen lebten oft in 
IHebrebe unb tonnten fo wabrfcbeinlicb eine überburcbf<^)nittlicbe Hinber* 
3abl erreicben.i 3ebenfall8 b«t ^aufc^ilb eine Hbnabme ber fälifeben, eine 
5unabme norbifeber Scbäbelformen in ber i^ifenseit eben ba feftgeffellt, wo 
bie fälifebe Haffe wabrfcbeinlicb am beften erbalten war, auf blutigem 
weftfälifebem (öebiet (pgl. S« 319). IDamit ift aber febon ber nahezu frübge* 
fcbicbtlicbe Tlbfcbnitt erreicht, in welchem bie t)orfabren ber frübmittelalters 
lieben IDeutfcben auf getreten finb. hierüber ber nä^fle Hbfcbnitt! 3m foü 
genben müffen noch bie porgefcbicbtlicben (öefebicte ber übrigen europäifeben 
Haffen verfolgt werben. 

+ 

iStwa mit bem Beginn ber 3«ngflein3eit (um 7000 v. €\)v,) finb bie bcu« 
tigen europäifeben Haffen vertreten unb bietet Europa etwa folgenbea 
Bilb: Bie raffe, b3w. eine BevölEerung überwiegenb offifeber Haffe, 
febeint ficb üon ben Hlpen au9 gegen XX>eften unb Horbweften au93ubrei« 
ten; im Sübweffen unb XX)eften i^uropae, auf ben Britifcben 3nfeln, in 
Srantreicb, Spanien unb 3talien fiebeln vorwiegenb weffifebe Bevölteruns 
gen; in JDänemart unb Sübfcbweben, in Horbweft« unb IHitteleuropa fies 
beit eine BevölEerung vorwiegenb norbifeber Haffe, im Horbweffen unb 
in Sübfcbweben untermifebt mit fälifeber Haffe. tX>ann ficb oftbaltifcbe 
unb bie binarifebe Haffe 3um erftenmal 3eigen, i|l beute noch nicht ges 
nügenb erbeilt. 

Sür bie (öefebiebte ber (öefittungen Hlteuropas Eommen beiuptfäcblicb 
brei Haffen in S^age: bie norbifebe, bie fälifebe unb bie weftifebe. 3n 
biefem Buch Eann auf ^in3elbeiten biefer Urverbältniffe menfcblicber (5e> 
fittung nicht eingegangen werben. Bie Borgefebiebte iSuropae, foweit biefe 
ffeb aus ben vor3eitlicben Stilarten unb Stilwanberungen erEennen lägt, 
bat in i'üngffer ^cit eine auffeblugreiebe Barftellung gefunben burd; bas 

1 T^gl. &tc Hbfepnitte „Baffatb", „Bcifcbläfecin", „d^atnilic" unb „Poly 
gamic'" im HcallcviEon bcc inbogccmanifcbcn 2ntertumsEunbc unb ini Hcal* 
Icpifon bcc gccmanifcpcn HltcctumsEunbc. — ÜTan baef übeebaupt bet Bc- 
teaebtung bcc „iCntffcbung" bcc noebifeben Haffe fepon eine J!£int»icEung bcc 
2lu6lcfc 3U ©tänben bebenfen. Bic noebifepe Haffe tvac viellcicpt von 
ucgcfcpicptlicpcn 5citcn an fepon eine 2lct iCbclingscaffc, bcccn Iciblicp'fcclifcpe 
3ügc fiep auep im (BcgcnfaQ 3U einem anbecscaffigcn unb fcplicglid) untcc* 
gcfcpicptetcn Jticnfcpenfcplag ausgebilbet haben Fönnten. iCs iff bucd;>au6 niept 
nötig, ein altcucopäifcpes ©ebict an3uncbmcn, innccpalb beffen nuc ÜTcnfcpcn 
nocbifcpcc Haffe gelebt patten; ^cntfcpcl pat in feinem „Vatuna" (l9i^) 
mepefaep auf bie ÜTöglicpFcitcn cincc Haffenentffepung aus ©tänbefepi^tung 
unb 2lufFommen gcfcploffcncc 2lbclsFccife pingeivicfcn; noep bcingcnbec pat 
Hittcc, Haffenbilbung bueep gcfcUfcpaftlicpc 2luslcfc, Bie ©onnc, 3abcg. 
VI, 1929; ©.^^^—^50, auf folcpe üTöglicpFcitcn aufmecFfam gemaept. 
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fc^on angcfütjrtc 23ud? „Hltcuropa. iCinc X)orgefd>id)tc unferce i^rötcUe" 
(2.H. 1926) von Carl 0d>ud>l)ar6t. IDa seigen fid> 6cnn 3wci große (0e* 
fittungetreife, ein tx)efteuropäifd>er, 6er fic^, tx)ie aud) teilte fd>on öarge* 
legt 6«tte, nad> 0ften 6em tUittelmeer entlang ausbe^nt, un6 ein norös 
enropäifd)er, 6er, wie and) tU. tTluc6> Äoffinna un6 <5* 0e^nii6t er* 
wiefen Ratten, auf t)erfc6ie6enen XX)an6erungen, einmal 6ie 2?onau abwärts 
nad) (Öried)enlan6 un6 Hleinafien, einmal über 6ie Hlpen nac^ 3talien, ein* 
mal 6ie XX)eid>fel hinauf un6 6en IDnfepr un6 IDnieftr hinab, feine ^efit* 
tungsformen ausfenbet. uerfteht fid^, 6aß man 0chuchh<^t^^lö ^rgeb* 
niffe nid>t unmittelbar mit Haffennamen belegen 6arf. i6e h<^n6elt fich um 
t)ölter, 6ie titifchungen eingehen tonnen, es h«n6elt fich bei 6em Hrd^äo* 
logen 0chuchhcir6t sunächft nur um Hunftformen un6 ihre tX>an6e* 
rungen. Bwifchen 3wei Haffen mag es immer IHenfchenfddäge geben, 6ie 
leiblich mehr 6er einen angehören, 6er (öefittung nach aber mehr Beftanb* 
teile 6er anberen aufgenommen hoben. 3m großen unb gansen feboch glie* 
bern fich 0d?uchharöts sgrgebniffe benen ber Haffenforfchung an. IDie Zau 
fache erfcheint, baß iguropa brei fchöpferifche Haffen hcrPorgebrad?t hot: bie 
weftifche, folifche unb norbifche. IDie ^efittungsgefchichte Hiteuropas läßt 
fich in ber <^auptfache als Husbreitung, Huseinanberfe^ung unb Hbfterben 
weftifcher unb norbifcher ^efittungsformen befchreiben. 

€\)t jeboch folch ein ttberblict über biefe norbifchen unb weftifd)en 0d?öp* 
fungen gegeben wirb, möge hitr ein 'ilusblict auf bas Huftreten ber an* 
bern europäif(^en Haffen, sunächft ber oftifchen Haffe folgen. — tOie ift 
es 3u beuten, baß jur (öefittung Europas bie 0ftraffe anfeheinenb in teinem 
(öebiet XPefentliches beigetragen hot? IDie Husbreitung ber anbern Hoffen 
ijl immer sugleich bie Husbreitung beftimmter 0tilformen. XX>ie ift es 311 
ertlären, baß bie oftifche ^offe eine fojufagen ftillofe Haffe ift? 

IDie X)ermutung, baß bie ofXifche wie bie oflbaltifche unb fubetifche Haffe 
afiatifcher ^ertunft feien, ergibt fich einerfeits aus ber ieibesgcßalt, anbrer* 
feits aus bern llmftanbe, baß t)om eigentlichen ^eimatgebiet innerafiatifcher 
0tämme bis su ben Pyrenäen unb bis nach 0übweftnorwegen immer wie* 
ber breitgefichtig*tur3töpfige unterfe^te BetJÖlterungen leben. 0.3|4 ift 
wähnt worben, baß He che unb Boule wie anbere S^^tfeher eine afiatifdje 
<)ertunft ber europäifchen Hur$topfraffen annehmen. X)ielleicht finb bie 
beiben europäifchen IVurjtopfraffen gegen iSnbe ber Hltfteinjeit in einem 
Seitabfehnitt von 0fteuropa aus allmählich »orgebrungen, als non bort 
her bei Dorübergehenbem X)orherrf(hen eines trodenen Hlimas fich (öras* 
fteppen bis nach Si^ontreich ausbreiten tonnten, örasfleppen, wie fie fi^ 
als Hüdsugserfcheinung httite noch in Ungarn jeigen. Huch bort wie in 
0übrußlanb hot eben biefe ianbfchoft auch in gefchid^tlicher ^eit inner* 
afiatifche unb ofXbaltifche 0tämme uon XDanberhirten angejogen. 

£in oft*weftliches sSinfidern ber oftifchen Haffe läßt fid? aber erft etwa 
non ben IDonaulänbcrn ober non ben Hlpen h^t fcftftellcn unb felbft ba un* 
beutlich. IDie 0ieblungs5Üge ber 0ftraffe bürfen in mittel* unb XX>eft* 
europa wohl nicht fo fehr als sginwanberung betrachtet werben; im Soll 
ber 0ftraffe fcheint es fich tim eine iSinfiderung — Hipley fpricht non 
„infiltration“, ^apouge non „invasion interstitielle“ — ein long* 
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famc0, aber Sortf(t>Ici(^)en, »icllcidjt entlang 6en öebirgesügen, $u ^an« 

beln. IDie fübUc^s unb öftUd)jgcri(^)teten ICOege 6er inbogermanifc^en Stämme 
üormiegenb norbifcber 2iaffe finb ju ernennen an Burgen, alle oeicben beu* 
ten auf igroberung unb <^errfcbertum. ^Inbere bie 0ftraffe: fei es, bag 

ojtifcbc Bepölterungen als ^tusbreitungemege bie »on anberen i^affen unb 

X)öltern nicht begehrten, unfruchtbaren Gebirge wählten, fei ee, bag fie als 

Kenntiernomaben an einzelnen (öebirgejlöden fi^en geblieben unb bann nach 
Tlueflerben ber auf bie 2^enntierflechte angewiefenen Kenntiere 3U fchweifen* 

ben 3ägern geworben, x?on ben fich auöbreitenben, bie XX>äIber allmählich 
robenben Bcpölterungcn anberer Kaffe immer weiter in bie XX>aIbgebiete 
hinein unb in bie (Gebirge hinauf perbrängt würben — bie Sagen pon ben 
immer als bunteihäutig, bunteihaarig unb bunteiäugig, auch niemala 

fchmalgefichtig gebachten Zwergen mögen fich i>ahcr ableiten —: febenfalls 

ijt noch heute im Zeitalter ber Sreisügigteit bie oftifche Kaffe mehr bie 

Kaffe ber unbegehrten ober minber begehrten ^anbftrecten. Scheibt^ hßt 

barauf hingewiefen, bag fungftein$eitliche Sieblungen mit ausfchlieglich 
turstöpfiger Bepölterung nicht gefunben worben finb, wohl aber eine bes 

trächtliche Knjahl mit ausfchlieglich langtöpfiger Bepölterung. £5ie Siebs 

lungen ber Kurjtöpfe hatten fich bemnach Qcgen bas i6inbringcn frember 
Siebler nicht fo wehren tonnen wie bie Sieblungen ber ^angtöpfe. 

t)on ben Tllpen aus feheint ficii bie 0ftraffe in 3ipci X^cr^wetgungen gcs 
teilt 3U haben: eine ^inficterung nahm ihren tDeg über bas Khonetal in bie 

Tlupergne unb tonnte fich bort im unbeftrittenen (öebirgsgebiet weit pers 

breiten unb fich t’on ber "^lupergne aus in fübweftlichcr Kichtung bis ju 
ben Pyrenäen ausbehnen. tPichtiger für IDcutfchlanb ift bie gegen Horben 

gerichtete i^inficterung ber 0|Xraffe. Sie folgte anfeheinenb ben Gebirgen. 

Xtlinbeftens boten fich bie (öebirge nach porübergehenber i6bcnenficblung im 

Kipenporlanbe immer wieber als ^ufluchtftätten. IDie ^inficterung folgte 
im XPejXen anfeheinenb bem IQOasgenwalb unb ben ^rbennen. X)on ben 

Krbennen, Pom heutigen wallonifchcn (öebiet aus, fanb bie 0jXraffe ihren 

Bweiten )6inficferungsweg nach S^antreich hinein, wo fie fich »m Farnes 
gebiet befonbers perbreitet $u haben feheint. Schon in ber 3ungflein3eit 

finb nach Schäbelfunben tur^töpfige Bepölterungen im 0ften S^^antreichs 
unb in Belgien perbreitet gewefen unb anfeheinenb minber bicht auch in 

ber Bretagne. Bon Belgien aus feheint bie 0ftraffe bann ^^ollanb erreicht 

$u haben, wo fie heute noch siemlich beutlich abgegren^te (Gebiete befi^t; 
pon hier aus hat fie wohl an ber KüfXe entlang als Sifcherbepölterung ihren 

XBeg bis nach 3ütlanb, 0änemart, Sübfehweben unb Sübweftnorwegen 

gefunben.^ XBahrfchcinlich herrfchte unter ben breitgefichtigsturjtöpfigen 
Stämmen ber 3ungflein3eit bas XTTutterrecht. 

^ Scheibt, ^ic Kaffen bec jüngeten ©tein3ett in iEucopa, JlTünchen 1924. 
Caefae berichtet int „(Ballifchen Krieg" pon einem ineber feltifchen noch 

^rmanifchen Bolf an Khein« unb ©chelbemünbung, bas nur Pon J^ifchen unb 
uogciciern lebe, ^anbelt cs fich hier um eine ziemlich abgcfchloffcn Icbcnbc por» 
iPicgcnb ogifchc BcPÖIFcrung, bie noch nicht feltificrt ober germanifiert war? 
3ahrhui^bcrtc fpätcr forbertc Cubwig ber ^fromme ben Utrcchtcr Bifchof auf, 
aut ber Jnfcl VDalchcrn eifrig tTTiffion ju treiben. S^ort fei eine fchr ruchlofe 
oepoircrung, bei ber Blutfchanbc herrfche. Sollte ein Überleben mutterrccht» 



3^2 Waffen “Mltcutopas 

(gegen €n6e btt Bteinseit fan6 Don Horöfeantreict) aus 6er t)orjlog 
einer hirstöpfigen BePÖUerung nac^ mittel6eutfcl)Ian6 flatt; 6ie einörin* 
genöen Äurstöpfe brad>ten in 6iefe (gegenben anfd)einen6 3um erftenmal 
bixsi Kupfer mit. €& seigt fid> in ihren iDoIchen un6 0peeren. JDa& i6ins 
bringen feheint eine sSroberung gex»efen 3U fein, auf xwelche halb eine frieb* 
liehe X)ermifchung ber Kurstöpfe mit ber übrigen mittelbeutfchcn Beuölte* 
rung folgte, nachbem bie £inbringenben, burch tttetallwaffcn überlegen, 
für biefee (gebiet vielleicht bie Bteinscit in bie tTTetallseit übergeführt hat* 
ten. IDem Einbringen ber Kurstöpfe entfpraeh aber auch ^ie Verbreitung 
einer gexviffen ^efägform, bes fog. (gloetenbechers, unb biefer lägt auf bie 
i^ertunft ihrer Kunftform fchliegen: ber (gloctenbechcr ftammt aus Bpa« 
nien, aus bem von 0chu(hh<trbt befchriebenen (gefittungatreis tVeft* 
europas, ber im grogen unb gansen einem xveftraffifchen Tlusbreitungs* 
treie bamaliger ^cit gleichtommt. mit bem ^loctenbecher i|b alfo nicht 
ettva eine arteigene 0tilform biefer Kurstöpfe s« erfaffen, unb auch bie 
Kupfervertvenbung ift nichts, tvoburch fi<h etwa eine arteigene (gefittung 
eines turstöpfigen menfchenf^lags ertennen liege. IDas Kupfer mugte fich 
von ben ^änbern aus verbreiten, tvo es gefunben xvurbe; bie Kurstöpfe 
mugten es bem tvefbeuropäifchen (gefittungstreis entnommen hot>en. 

tVenn man aber bie für biefe Bevölterung tennseichnenben, unter ihr 
häufigen 0chäbelformen betrachtet,^ fo möchte man vermuten, ber Vorftog 
nach mittelbeutfchlanb von Uorbfrantreich her fei von einer oftifch^binarh 
fchen ^evölterung (mit binarifcher ^^errenfchicht >) ausgegangen. 3eben* 
falls ift er nicht einer reinraffigen ober nur ftart vortviegenb oftifchen men* 
fchengruppe susufchreiben. 

3n ber 0chtveis unb in 0übbeutfchlanb mag es xvohl 3« breiteren 0ieb* 
lungen getommen fein, hier mag bie oftifche Kaffe — ba unb bort aber in 
Sumifchung ^ut binarifchen Kaffe — burch einen getviffen Zeitraum hin* 
burch nahesu alleinherrfchenb getvefen fein, befonbers in bem weftlichen ?Leil 
bes Pfahlbautengebiets. IDas fübxveftbeutfche Kheintal tvar ihr vielleicht 
eine Beitlang von Vorftögen ber tVeftraffe verwehrt (?). ©er 0chwars=* 
walb blieb ihr wohl von Knfang an, ebenfo ber fchwäbifche unb fräntif^e 
3ura unb in Tluseinanberfe^ung mit ber binarifchen Kaffe Steile bes füb* 
beutfehen 0ftens. 

3n Horbbeutfchlanb aber fcheint fie vorgefchichtlich nur in unwirtliche 
(gebiete eingefieJert su fein, in moorgegenben (fo vor allem in 0lbenburg)) 
unb bi^t bewalbete ianbftrecten. 3n ^ollanb lagen an einem Sunbort ihre 
Gebeine über norbifchen Knochenreften eingefchithtet. Horbweftbeutfchlanb 
war beim Bnf<^tnmentreffen norbifcher unb oftifdt^er menfehen fchon burch 
eine norbifch*fälifche ^evölterung bichter befiebelt. 

2luch nach 3talien fcheint bie 0|traffe mehr eingefictert als erobernb ein* 

Itcbcc Verhältniffe bei einer abgefcploffenen vormiegenb oflifcpen Kevölferung 
ben chriglichen öfranten ben iEinbruef ber „Klutfchanbe'' gemacht haben? 

^ 5. K. bei ©chlij/ ©ic »orgefchichtli^cu ©chäbelunterfucbungen ber 
beutfepen flänber, Korrefponbensblatt ber iDeutfeben Kntprop. (BefcUf^aft, 
3ahrg. 51, IblO; Beiträge sur prähigorifepen lEtpnologie, Präpigorifepe 
3eitfcprift, 23b. I9I2, ©. 3ög^. 
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ßcbrungcn $u fein. Hac^ 0bmtaIicn f4)cint ftc pon ben 2ilpcn aus mit an» 
6crcn 2^affcntcilcn, xx)o^l pon nor6ifc^)cn 2^affcntcilcn geörängt ober ge* 
fü^rt, i^rc 0ieblungcn t>orgefd)obcn ju ^aben. IDer italicnifcbc J^affen* 
forf4>cr 0ergii tonnte no(t) — aue ber faifcben X)orfteUung einer afiötis 
f(t)en inbogermanifct)en 0prai>en fcbließenb — bie oftif4>e 
i6infi(ferung nad) Italien als bie beginnenbe fprat^li^e 3nbogermanifie* 
rung 3talien8 auffaffen; ber italienif(t)e 0prad>forf(^er be Jltic^jelie, toel« 
cber bie Urbeimat ber ioölter inbogermanif^jer 0pra(be stwifc^en unterer 
ÜDonau unb Cinjepr finben wollte, folgte ibm in biefer unhaltbaren TLn» 
nähme. 2 IDie inbogcrmanif(he 0prad[)e ber fpäteren 2<ömer tarn aber erfl 
mit ben 3talitern, biefen uorwiegenb norbraffifchen 0tämmen, nach 3ta# 
lien. IDer iginbrud; ber 3tatiter jeigt fich — burchaue entfpredjenb ber uon 
be Utid^eliö abgelehnten „norbiftif(^en 0d)ule" (scuola nordistica) ber 
X)orgef(hid)t8s unb ^affenforf(^ung — beutlich als ber J^inbruch eines bc> 
fonberen norbifdjen 0tile, ber — in Übereinflimmung mit fprachwiffen* 
fchaftli(^en iSrgebniffen — auf bas öftliche 0übbeutfchlanb als bie Urs 
heimat ber 3taliter hinweift; hietüber bie „2^affentunbe J^uropas" (1929) 
unb bie „2^affengef(^ichte bes hUlenifdjen unb bes römifchen t^oltea" (192$). 

0otx>ohl in ber 0chwei3 wie in 3talien, wie auch in 0übweftbcutf(h« 
lanb finben fid> in ben Pfahlbauten uielfac^ oflifd^e 0d)äbel. 0inb bie 
Ulenf^en ber 0ftraffe bas eigentliche t>olt ber älteften Pfahlbauten > 3n 
ber 0(hwei3 möchte es fo fcheinen, ba bort bie älteften Pfahlbauten zugleich 
fajt nur oftifchc (öebeinrefle enthalten, ©ie ^efägformen fchon ber ältejlen 
0chwei3er Pfahlbauten, bie immer wieber uon oj^ifchen Utenfehen befiebelt 
würben, jeigen bie Beziehung ju einer wefteuropäifchen XPelt, ju grants 
reich, i^nglanb unb 0panien. IDer “Einbruch ber Äupferseit in ben 0chwei$er 
Pfahlbauten ifl zugleich getennseichnet burch einen IQDanbel ihrer 0iebler: 
norbifchc Utenfehen finb mit einer neuen (öefittungsform eingebrungen. 0ie 
muffen aber allmählich an ^ahl wieber gefchwunben fein. 5;)ie i6inficferung 
ber 0ftraffe, bie je^t im fübbeutfehen (öebiet anfeheinenb burch norbifche 
0tämme in bie Ületallseit hin^mgeführt worben war, fc^te fich wieber 
fort: bie 0chwei3er Pfahlbauten ber Bronsejeit geigen wieber eine ziemlich 
einheitlich turstöpfige Beuölterung, bie ben heutigen uorwiegenb oftifchen 
ober oftifch^binarifchen turstöpfigen Ulenfehen ber 0chwei3 gleicht. sSrft in 
ber sgifenjeit jeigt fich in ber 0chwei3 eine flarte tPelle norbifcher 0iebler. 

3n Böhmen unb 0chlefien finben fich in fungfteinseitlichen (öräbern 
furjfchäbliger Ulenfehen ^efäge bes fog. banbteramifchen 0til9. IDie Banbs 
teramit aber, bie fi^ nach 0(huchharbt („Tllteuropa") uom „Donaus 
freie" nach (Dften verbreitet hat, flellt einen 0til bar, beffen Ttuebilbung 
unb Verbreitung 0chud)harbt hauptfächlich bem Urfeltentum, baneben Ceis 
len ber 3talil'er (Körner), <5^lltnen, Uhrafer unb 3nboiranier sufchreiben 
möchte. 0ie BanbteramiEer seigen fich febenfalle ale ^angföpfe mittleren 
bie nieberen XVuehfee unb mögen ein norbifch^weftifchee Kaffengemifch 
bargeftellt haben. Ke che möchte fie gänzlich ber norbifchen Kaffe 3U3äh* 

^ ©ccgi, Origine e diffusione della stirpe mediterranea, 1895. 
^ 6e UTtchelte, Origine degli Indoeuropei, 1903. 
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Icn.i X). @d>cltcma2 möchte ber BanbteramiE fclbfl eine tnittclfEcIIung 

3tr>ifct>cn 6er Äunft 6cö altcuropäifc^cn norbene un6 6er 6e8 0ü6en8 su® 

((^reiben. IDas xx)ür6e 6er Ttnnabme einer nor6if(^str)eftif(i)en ^^öffenmifdjung 

entfpreeben. 3n feinen oftmitteI6eutf(ben ^^errfebaftegebieten muß 6a8 urs 
fprüngli(i> portoiegenb nor6if(^e UrEeltentum feinen ban6Eeramifcben 0til 
inenfeben oftifeber un6 6inarif4)er 2^affe übermittelt b«ben, im @cbucbb<^r6ts 

feben „iDonauEreife" tttenfeben von pielleiebt porwiegenb tpeflifeber 2<affe. 

2tucb in Böhmen un6 0d)lefien b<^t 6ie 0ftraffe Eeinen eigenen 0til ges 
3eugt, un6 als im glei(^en Gebiet in einem fpäteren ^eitabfd>nitt 6ie fog. 

0cbnurEeramiE fi(b perbreitete, 6a gef^ab 6ie8, xpie 0cbu4>bar6t am 

nimmt, 6urcb eine XX>elle nor6ifcber fUenfd^en germanifeben 0tamme0. 
XX>ie 6ie einzelnen Porgefcbi(i)tli4)en (öruppen oftif(b>er i1Tenf(ben 6arauf 

persiebtet haben, in 6er '2tu9bil6ung ihrer (öefäßs un6 (öerätformen sSigenee 
SU febaffen, fo müffen fie fcbließlieb nu<b Persiebtet bßl’tn, eine arteigene 
0pra(be s« fpre(ben. fitan P?ir6 ficb felbftperftän6Ii(b hüten, 6iefer frühen 
üorseit gans beftimmte 0pra(bformen susuf<bteiben; man xpir6 fi(b hüten, 
irgenbtpie an beftimmte oftraffifebe „X)ölEer" su 6enEen; noeb 6arf man 
nur TEuöbrüefe tPie „^ePÖIEerungen" xpäblen. 0o Piel ijl: inbeffen fid>fr, 

3tt ftber 2^affe au(b eine beftimmte 0pracburform gehört tPie eine bes 
ftimmte iUmfturform. Beibes fnuß 6ic 0ftraffe fepon in 6er elften ©äm* 
merung 6er Porgefibiebte perloren b«üen. 

fTlan xpeiß, baß 6ie afriEanifepen 5xpergpöIEer (Pygmäen) Eeine eigenen 
0pra(ben befi^en, fonbern immer bie 0pracbe ihrer gegenxpärtigen Haib* 
barn fpreiben. IDer XX>ortf(ba^ ihrer blutigen 0pracben enthält aber eine 
2tnsabl 0cbid>ten, bie einen großen ?Leil 6er afriEanifcben Befieblungege* 
fibicpte ersäplen: er enthält übereinanbergefebiebtet ÜOörter aus ben 0pras 
eben all 6er X)ölEer, tPelepe in 6er Haibbarfibaft 6er ^xperge früher einmal 
gexpobnt höben müffen.® fttan muß im ileben 6er t)ölEer sxpifeben art* 
eigener 0pra(be unb artfrember 0pracbe unterfepeiben. IDie afriEanis 
fepen BxpergpölEer haben feit langen ^tittn Eeine arteigene 0pra(^>e mepr, 
fie xpecpfeln fe nad) 6er naepbarfebaft eine artfrembe 0pra^e gegen eine 
anbere aus. 0ollten ähnliche t)erbältniffe bie früpe (öefepiebte ber 0fEraffc 
beseiepnen? 0ollten feit iprem Eintritt in bie europäifepe tt)elt bie iTltm 
fepen ber oflifepen (alpinen) 2^affe 0pra(pe, 0tile, (öerneinfepaftsformen 
unb 0ieblung8xpefen pon Tlnberaraffigen, pon ^rtfremben, erhalten haben? 

5u biefer T)ccmutung Eonntc man ißntfpcccpungen ßnben im leiblichen 
Befunb. ©icpcclid) gehört bie 0ßraffe in feinen Sufammenpang mit ben 
europäifepen langfcpäbligen Baffen, ficpcrlich auch in feinen mit ber binarifepen 
Baffe. (Bemiß aber iß, baß fiep leicpt ein Sufammenpang ergibt jtnifepen ben 
fur3gett)acpfenen, breitgeficptig'furjföpßgen Baßen iEuropas unb ber inner« 
afiatifepen Baße. tOenn mir naep einem (Befittungsbilb fuepen, mie es ber 
Oßraße arteigen märe, menn mir naep ber ©praepform fuepen, bie ber 0ß* 
raße angeßammt märe — oßbaltifcpe unb inneraßatifepe 2lrt mag uns ba 
einen gemißen ^inmeis geben. 

^ 3m 2lbfcPnitt „Banbferamif" bes Beallepifons ber 'üorgefepiepte. 
“ p. ©cpeltema, iDie altnorbifcpe Bunß, 1923. 
® ©trurf in Petermanns (Beograppifepen BTitteilungen, 1911, II, ©. 328, 

unb in ber Seitfeprift für iCtpnoIogie, Bb. ^6, I9l^/ I7I. 
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StDifc^cn ber inncraftattfd)cn (mongolifcbcn) 'Hnffc unb bcr ofltfd^cn 'Haffe bc« 
ffe^cn beffimmte unten 311 etwübnenbe Untccfcbiebc. (Bciniffc llntcrfd>tcbc bc« 
ffeben cu4> Jtvifeben ben »otgcfcbtcbtlicbcn btrcitgcficbttgcn Buc3F6pfcn unb ben 
heutigen. t>ielletcbt Iteff e ft eh bas 3ilb bec 0ffraffe aus einer II ms ü d> t u n g unter 
ber ^errfd>aft bes artfremben, binarifeben, u^effifeffen unb norbifcl>en Schön» 
beitsbilbes erklären, iBreitgeficht mit abffehenben Ood^beinen fönnte unter 
frembem IBinffuf? fchliefflich ft<h felbff als unfd>6n empfunben haben. 5?ie ^olge 
innerhalb ber (Dffraffe muffte eine iBerorsugung ber (Befichter geivefen fein, 
beren 3od;bcine am wenigffen an ben VOangenfeiten hert>ortraten. ^ie nor» 
bifche 2;örperhöhe mag fd)liefflich als „fchön" gegolten haben. 5:)ie ^olge 
hätte eine 2IußtTier3ung ber Htenfchen nieberffen tDuebfes aus bem ICrbgang 

ber a>ffraffe fein muffen. ICs t)erffeht ftch, 
baff bie Umsüchtung einer gansen ^affe 
gröffte Seiträume benötigt; aber an Seit basu 
hat es ja fosufagen niebt gefehlt, unb t>iel» 
leicht barf man bie ‘üorffellungen über ben 
„fchönen" unb „eblen" Htenfchen, tnelche ich 
in „Hbel unb Haffe" (1927) »erfolgt habe, 
auch fch*?” fä>^ »orgefchiehtlithc "Perhältniffe 
in gewiffem HTaffe annehnten. 55aff aber eine 
folche Umsücbtung auch heute nod> unuoU» 
kommen, noch nicht abgefchloffen wäre, bafür 
fönnte bas gelegentliche Auftreten „afiati- 
fcher", „hunnifcher" Süge in gans iXuropa 
fprechen (Hbb. 398). 5>aff ferner ein fortge« 
fegtes tt>efflich gerichtetes iEinftdfern r»on 
Hfien hee h^ute noch ffattffnbet, seigt bie 
ISrfcheinung »on HTifchlingen, bie nicht mehc 
bucch offifche ober offbaltifche unb fd;>Iiefflich 2lbb. 30$. VDürttemberg. 
nicht einmal mehc burch fubetifche Beimi« 0|tird?sinnciariati|\h^ l'lbcrs 
fchungen, fonbern nur noch burch innerafta» gangsform swifdten inncittiia* 
tifche 3U erFIären ftnb. <^<'tifd)cr Haffe^ 

?Der inneraftatifd;>e ©d^äbel, ber übrigens meiff nid)t fo fürs iff wie ber 
offifche, hat gegenüber biefem eine minber ffeile Stirn. 55ie Stirn bes inner- 
aftatifchen Schäbels iff fchmäler, bie 3od)beine liegen etwas höher, laben 
breiter aus unb »erringern nach »orn 3U iheen gegenfeitigen Hbffanb nid>t 
fo ffarf wie bie 3<?ä>beine am offifchen Schäbel. iDie inneraftatifd>en 3‘5d>- 
beine biegen »orn mehr ausgefpro^en rechtwinklig in bie <Beftd>tsfläche um 
unb bie llmfnicfffelle liegt gans »orn. 5)as inneraftatif<h>e (Beficht erhält burch 
feine 3<5<hbeinbilbung unb burch bie meht als bei ber offifchen Haffe nad> »orn 
unb auffen gerid>teten 3‘^4>beine eine beutliche breiteffe Stelle. iSs läfft fid> 
baher oft als breites ICirunb umfeheeiben (Hbb. löl), bas offifche inbeffen eher 
als guabratifch, ba ihm bie breitere Stirn eignet. J^ie Hugen liegen beim inner* 
aftatifchen (unb offbaltif<hen) (Beficht weiter auseinanber als beim offifchen. 
Hennseichnenb innerafiatifch iff beim erffen Hnblidf »or allem eine gewiffe 
flächige £eere ber (Befid^tssüge (welche t>on gewiffen Bubbhabilbwerken gut 
getroffen wirb). Su biefer flachen (Beffchtsbilbung trägt beim innerafiatifchen 
(Beficht nicht nur bie (gegenüber ber offifchen) flachere unb breitere X^afe bei, 
fonbern auch ber untere Hugenhöhlenranb, ber weiter nach liegt, »iel 
weniger hinter bem oberen Hugenhöhlenranb surürfliegt als bei ben europäi* 
fchen Haffen. I£nblich seigt bas innerafiatifche (Beficht leicht »orffehenbe Hiefer 
mit breit gerunbeten 3ahnfäd>ern (2lbb. löl). HTan könnte alfo »ielleicht fagen. 



3^6 SDtc "Haffen Hltcucopaö 

6a^ bic Unt5Ü4)tung juc Ojlcaffe nicf>t eigentlich bie 3o(hl)ogenbceite tnefent« 
licl) üeccingect, fonbern fie butcb eine Decbceitecung unb jleilete Hufeiebtung 
bec ©tien unauffälliger gemacht höbe. S^as oflifebe (Beficbt ^at bureb feine 
größere ©tienbeeite bie 3ocbbogenbteite im Hnblirf beö (Befiebts fo augge* 
glichen, ba^ in ber "üoeberanlTcbt ein (Befiebteumri^ erfebeint, ber nicht mehr 
eigentlich „afiatifcb", ber feQt febon „eucopdifcb" wirft. 

00 tonnte man an eine burch Huolcfcporgängc Dor ficb gegangene Um* 
3Ü(htung ber oftifeben (alpinen) Haffe aus ber innerafiatifeben benten. iDoeb 
bleibt febenfallö auch bie (mir beffer erfebeinenbe) Hnnabme offen, bie oftifebe 
Haffe ftelle einfach eine befonbere Gruppe, bie xoeftlicbf^e (öruppe eines ur* 
fprünglicb afiatifeben tttenfcbenfcblags bar, beffen mittlere (öruppe bie 
innerafiatifebe Haffe fei unb ju bem ferner auch bie oj^baltifcbe unb anges 
nommene fubetifebe Haffe unb in weiterem Hbftanb bie ißstimos unb ein 
HaffencinfcblÄg geboren, ber ficb t>ti ben ameritanifeben tTtenfebengruppen 
$eigt. (öerabe ber tUenfcbenfcblag, ber — tur? gefagt — „afiatifebe" ITlerts 
male seigt, lägt fa eine groge tÜannigfaltigteit ber formen ertennen unb 
bat fi^ über einen grogen ICeil ber igrbe verbreitet. 3» i6uropa, biefer ^a\bt 
infei Hfiens, wäre ber „afiatifebe" tltenfcbenfcblag alfo bureb bie oftifebe, 
ofbbaltifcbe unb fubetifebe Haffe vertreten.^ tX)ie 0.3|5 ge3eigt würbe, will 
ienj im Salle ber breitgefiebtigsturstöpfigen unterfe^ten ttlenfebenf^läge 
Europas gar niebt von befonberen Haffen reben, fonbern eben von einem 
„mongoliben" 0cblag mit verfebiebenen Hrtungen ober aueb fremben j£in* 
feblägen. i^ella Pöcb^ möchte ber ojlifeben unb oftbaltifeben Haffe „eine 
von ben jguropäiben getrennte 0tellung einräumen unb fie als ausgefpro* 
ö^tn mongolib bejeiebnen". 

+ 

Über bas vorgefebiebtUebe Huftreten ber oftbaltifeben Haffe liegen 
beute noch taum Unterfuebungen vor. 0ie mag in ber jüngeren 0tein3eit 
von 0fteuropa aus mit einzelnen Husläufern febon bis gegen iHitteleuropa 
(0ftbeutfebIanb ?) gereicht b<Jüen (?). 3t)r Urbeimatgebiet ober wenigg:ens 
bas Ö5ebiet, in bem fie in Hbgefebloffenbeit fieb als befonbere erbgleiebe 
Ulenf^cngruppe mit einer befonberen 0praebform — ber finnifcbmgrü 
feben — ausgebilbet b^t, wirb man mit ber finnifebmgrifeben 0pracbwifs 
fenfebaft unb fo auch mit tüitlunb® swifeben UtosEau unb bem Ural 

^ (Bcgcn eine Hblcitung bet ogifeben Haffe aus einem 3weige bes ÜTenfeben* 
fcblages, ber ficb in Hfien juc innerafiatifeben Haffe ausgebilbet bat, wirb ge* 
legentliA Hei eher, Unterfuebungen über bie ©cbäbelform ber alpenlänbifcben 
unb mongolifeben Hracbv^epbalen, Btfcbr. f, UTorpbologie u, Hntbropologie, 
3b. XV, JbI3/H, angeführt. S^oeb bat ja Heicber nicht ogifebe ©cbäbel mit 
innerafiatifeben („mongolifeben") verglichen, fonbern alpenlänbifbr Hurj* 
Kopfformen, welche eben eine ogifcb'binarifcbe UXifebung mit norbifhen i£in* 
feblägen bargellen. 3nbeffen mügte ja auch ein T)ergleicb rein ogifeber mit rein 
innerafiatifeben (mongolifeben) ©cbäbeln ben beutlicben Hbganb ber beiben 
Hagen voneinanber ergeben, ber oben gefebilbert ig. 

^ Poch, Beiträge jur Hntbropologie ber uKrainifeben VDolbpnier, ÜTit* 
teilungen ber Hntpr. (Befellfcb. 3U tOien, 3b. öo/öl, 1926. 

® tOiflunb, Om de västfinska folkens urhem och deras flyttning 
därifran, Le monde oriental, 3b. lO, 1916. 3u ben gnnifcb'ugrifcbcn ©pra* 
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fud)en müffen, ober aber, tiocnn man weiter gegen bie €193«! 3«rü(fs 
ge^en will, swifc^en ©iwarsem UTeer unb bem nörbUd) 3urüctweid?ens 
ben £ife. nod> weiter in bie X)orgefcl)id>te surücf lägt fiel) nur vermuten, 
bag e9 fiel) bei ber oftbaltifcl>en (wie bei ber o|tifcl)en) T^affe um eine tttens 
febengruppe b«nbelt, bie in einen ^ufammenbang mit ben tursgewaebfenen, 
breitgefiebtigdursEöpfigen tHenfebengruppen 3nnerafien9 gehört. IDie oft* 
baltifcbe i^affe würbe fi(b bann al9 eine Kaffe barftellen, bie in ihrem Äör« 
perbau unb 0(bäbelbau ber innerafiatifeben Kaffe näberftebt al9 bie oftifebe 
Kaffe, bie aber in ihrem Urbeimatgebiet nabe ber gegen Horben surüefs 
weiienben ißiegrense bureb Tluelefe eine Ttufbcllung ber S<trben (IDepigmen« 
tierung) erfahren b«t) ähnlich berjenigen Ulenfebengruppe, bie ficb 3ur nors 
bifeben Kaffe umgebilbet bat. Kuf ^e3iebungen 3ur innerafiatifeben Kaffe, 
ber bie altaifcbe 0pracbform eigen ift, weifl fa auch bie entfernte X)erwanbts 
febaft biefer altaifdben 0pracbcn 3« ben finnifebmgrifeben 0pracbcn, welche 
ber oftbaltifd)cn Kaffe arteigen finb. 

0cbon früh müffen 0tämme oflbaltifcber Kaffe mit 0tämmen norbifeber 
<ocrEunft 3ufammengetroffen fein. 3n ben finnifcbmgrifd)en 0prad)en fin* 
ben ficb Lehnwörter au9 bem inboiranifeben Bxx>eig ber inbogermanifeben 
0pra(b»cn, unb 3war in einer Lautform, bie 3eigt, bag bie inboiranif(brn 
0pracbcn bamal9 noch fafE ber inbogermanifeben (örunbfpracbe gleich wa? 
ren.i iLe finben ficb bann Lehnwörter au8 uerfebiebenen füngeren 0tufen 
inbogermanifeber 0pracbcn, 3ule^t auch au9 bem Urgermanifeben unb au9 
germanif(^en ?Lin3elfpra(bcn, fo bag babureb bie X)ermutung beftärEt wirb, 
t>ölEer norbifeber <)trEunft feien auf ihren füböfUicbsgericbteten XX>anberuns 
gen bureb 0fteuropa immer wieber in Berührung mit 0tämmen oflbalti« 
feber Kaffe geraten. 

X)on ihrer Urheimat 3wif(bcn UtosEau unb Äafan ober 3wif(ben ttto9* 
Eau unb bem Ural^ haben ficb ein3elne oftbaltifcbe 0tämme nörblicb unb 
norbweftlicb bewegt, eine einfache, wabrfcbcinlicb mutterrecbtlicbe ^efit« 
tung mit gering entwidelter ^efägbilbnerei, mit 3agb unb Sifebfang uers 
breitenb, mit <)unb unb 0cbaf al9 i^auetieren: fo bie finnifeben 0tämme 
(311 benen auch €ften, Linen unb Kuren gehören), fo bie permifeben 0tämme 
(0Yr|anen, Permier). wirb auch angenommen, bie fogenannte Eamm* 
Eeramifcbe ^efittung ber 3ungftein3eit ftelle bie (öefittung bee finnifcb* 
ugrifeben UrnolEee (oftbaltifcber Kaffe) bar. i6in3elne 0tämmc oftbaltifcber 
i^erEunft »erbreiteten ficb gegen ICDeften, fo bie Ütabj'aren — bie allerbinge 
beute bebeutenbe £inf(bläge ber anberen europäifeben Kaffen 3eigen, boeb 
immer noch, befonbere unter bem 0tamm ber Palo3en, beutlicb Öa9 oft« 
baltifcbe Blut. tnenfd)engruppen innerafiatifeber (?) Kaffe übernahmen bei 
Berührung mit folgen oftbaltifcber Kaffe finnifebmgrifebe 0pracben: fo 
bie Lappen, fo bie 0amo)eben. Slunifebmgrifebe 0pra(ben übernahmen auch 
bie ©flfaEen unb UDogulen, bie norwiegenb (?) einer bunElen langEöpfigen 

eben gehört 6a9 ^innifche/ iCgnifcbe, L^appifche, ITtorbtuinifcbe, tEfcbecemiffifche, 
tbotjaFifche, ©vrjdnifcbe/ Pecmifche, (DgiaFifche, VOogulifcpc, ©amojebifche 
unb Utabjarifchc. 

^ “ügl. hierju auch ©pinnpei, ^innifch'ugrifche ©prachmiffenfehaft,JblO, 
unb ?Die ^erFunft ber Ungarn, 1920. 

2 Ugl. KealleriFon ber inbogermanifeben TlltertumsFunbe unter „Jinnen . 



3^8 2?te Waffen ^tlteuropas 

T^affc („2^jäfantYpu8") ange^)örcn.^ iDic nor6xx)cftUd) »orrüctenben Sinnen 
Dorxpicgcnö oftbaItif(^cr 2^affc f(^)eincn in ber ^ronjeseit öic 0ftfce im 
(öebiet ber Ijeutigcn 2^an6ftaatcn 2^u^Ian69 errci(i>t 3U b^^ben. 3n biefen 
(öcbicten mußten fie norbif(^e ^inf(bl«0e erb<tlten, öenn bort faßen f(bon 
portpiegenb norbifd^e Stämme baltifcber (litauif(b*Iettif(bcr) 0prad)e unb 
mehr »ereinselt germanif(^e ^inwanberer Dortuiegenb norbifeber 2^affe. 

0a9 entfd)eibenbfte t^reigniö in ber (Sef(bid)te ber oftbaltifcben Stämme 
muß ibte i3erübrung, ja IDurebbringung mit ben Urflaxx>en gexx>efen fein, 
biefen 3U jener ^eit no(b r>orxx)iegenb norbifeben Stämmen. 160 tarn 3u 
Dermifebungen unb por allem ba3u, baß ein febr großer Ceil ber oft« 
baltifcb^n Stämme bie flaxoifcbc (alfo inbogermanif(be) Spraibe übernabm. 
bUit ben XX>anberungen ber Slawen würben bann oftbaltifcbe Seftanbteile 
überall babin perbreitet, wo ficb t^inselPÖlEer flawifcber Sprache bilbeten. 
iDabcr empfinben wir beute, wo in ben flawifcbcn X)ölEern bie norbifebr 
S(bid;t bünn geworben ift, oftbaltifcbe (0eficbt03Üge unb tX)efen03Üge fo 
leiebt al9 „flawifcb". 

iDie Sin*ifti, außer ben porwiegenb norbif^en im Sübweften 
Sinnlanb0, unb bie ihnen perwanbten Stämme b^tben mit ber finnifcb* 
ugrifeben Sprache auch bie oftbaltifcbe Kaffe anfebeinenb am beften bewahrt. 
IDann folgen tpobl glcid) bie ö5roßruffen, bie porvpicgenb oftbaltifd; finb, 
aber eine flawifcbe (alfo inbogermanifebe) Sprache fpreeben, bann bie übris 
gen X)öl!er flawifcber Sprache unb bie tltabjaren, bie ihre finnifebmgrifebe 
Sprache bewahrt bßi’en, wenn fie auch beute im gan3en nicht mehr Por* 
wiegenb oftbaltifcb finb. 

lDa0 erfte Auftreten ber fubetifeben Kaffe fällt nach Kecbea Unterfuebuns 
gen wabrfcbeinlicb in bie 3ungflein3eit; bamals muß biefe Kaffe — wahr* 
fcbeinlicb Pon 0fteuropa her — bae öftlicbe fTlitteleuropa erreicht b^i^en.^ 

+ 

Über ba9 Tluftreten ber binarifeben Kaffe in X)orgefcbid)te unb 
cöef^icbte läßt ficb beute noch Baum etwaa auafagen. 160 febeint, baß bie 
binarifebe Kaffe in Europa erft auftrat, al0 bie anberen Kaffen sguropa0 
ficb febon längere oeiträume bin^ue<^> au0gebreitet b<ttten. fttan muß an« 
nehmen, baß 3ur ^eit be0 erften 2(uftreten0 ber anberen europäifeben Kaffen 
bie binarifebe Kaffe mit ber porberafiatifeben noch annäbernb eine «Einheit 
bilbete. S^ie Urheimat biefer Kaffe muß ein (öebiet t>orberafien0 gewefen 
fein, pielleicbt ba0 (öebiet, in welchem bewt^ öi^ porberafiatifebe (armenoibe) 
Kaffe Perbältni0mäßig am reinften pertreten ifl. Utit bem Vorbringen eine0 
lLeil0 biefer Kaffe nach «Europa mögen bann ^U0lefeporgänge perbunben 
gewefen fein, bie fcbließlicb 3ur Tlbfpaltung eine0 binarifeben ^weig0 Pon 
einem porberafiatifeben geführt herben (pgl. S. 109 f.). Beibe Zweige mögen 
nach längerer 2lbfonberung erft piel fpäter, pielleicbt erft in gefcbicbtlidJf*^ 
^eit, wieber aufeinanber geftoßen fein, wie bie0 heute im füböftlicben 
Europa ber S<tll ift. 

^ Vgl. (Büntbec, Kaffenfunbe iCucopas, 3* Kuß., I92b, 139* 
* Ke ehe, Sur Kntbropologie ber jüngeren ©teinjeit in ©cblcfien unb 

Köbmen, Krcb. f. Kntbrop., ^b. VII, J908. 
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Über 6cn ^citpuntt 6c9 erften t>orgcfd?ic^tnd)cn '2tuftrctcn9 ber binari* 

fc^cn Haffe fc^reibt ff3n ber seiescit iff fie md)t nacl>wei8bar. 160 

ift tool;)! ansunel^men, baff fie um biefe ^eit nod) in X)orberafien faff. £)ie 
erften Spuren finben wir erft in ber jüngeren Steinseit, unb bann bürfte 

fie wo^l noct>mal0 in ber Bronjejeit fid) erl^ebli(^ au0gebreitet ^aben. 3n 

ber jüngeren Steinzeit bürften bie äufferften t^orpoften in ben fogenannten 

Hunbgräbern i6nglanb0 i^re Hefte i)interlaffen l)aben. So Eann e0 un© 

nid)t wunbern, baff wir beute noch binarifd>e HaffenmerEmale bi0 in0 

i^ers uon Europa finben." ^ 
<^at bie binarifebe (ober bie oftifebe) Haffe bei ihrer €inwanberung 

„europafrembe" <^au0tiere mitgebraebt? lDa0 graue "^Ipenrinb f(^)eint mit 
innerafiatifeben unb fübafiatifeben Hinbarten perwanbt ju fein. (Öerabe in 

ben "Jüpenfpracben, gieicbt>icl weld)cn Spraebftams 

me0, finbet ficb ja aud; ein XX)ort für „Hub"i ba0 

im ^ocbalemannif(beu ber Sd^weij „^obe" lautet, 
unb au0 ben ein$elnen heutigen '^tlpenfpracben 

ni(bt 3U erElären ift. Hu(b anbere „'2üpenwörter", 

bie ben uerfdjiebenen Sprachen ber Hlpen gemein* 

fam finb, tonnten ICOörter au0 ben untergegan* 
genen Sprachen oftifcher ober binarifeber Stämme 
barftellen.2 

(Oben (S. 342) iff uon einer tursEöpfigen Be* 
»ölterung berichtet worben, bie fich beim Über* 
gang ber Stein3eit in bie ittetall^eit i>on Horb* 
frantreich au0 quer bureb EHittelbeutfchlanb uer* 
breitete, bortbin bie fogenannten (Ölodenbecher 
unb ba0 Hupfer mitbringenb. IDie X)ermutung ift babei geäuffert worben, 
baff biefe Beuölterung einen gewiffen «Sinfchlag binarifchen Blute0 b^^tte. 
tfflöglicherweife war e0 eine Bet>ölterung biefer Hrt, nur mit einem ftärte* 
ren norbifchen £infchlag, bie r>on Srantreich um zooo v. €\)V, nach sSnglanb 
binüberbrang unb beren Hörperrefte fich in ben bortigen Hunbgräbern 
(round barrows) finben. IDie englifchc X)orgefchid)t0forfchung nennt fie 
Beaker Peoples ober Beaker Makers, alfo Becherleute, weil ber 
(Ölodenbecher für fie bejeichnenb iff, unb befchreibt bie binarifchen tttertmale 
eine0 (Eeil0 ber Becbcrleute (bocbgcwachfen, fcbmalgefichtigsturstöpfig mit 
ffeilem ^^iuterbaupt, ftarte Hafe, berbe (rugged) ^üge ufw.) beutlich.^ 
JHan wirb fich bie Beaker Makers al0 ein binarifchmorbifch*oftifchc0 
Haffengemifcb norftellen müffen. 

(öegen i6nbe ber Steinzeit war Sübbayern unb wohl auch groffe ?Leilc 
(Öfterreichö uon einer oftifch*binarifchen BeuölEerung befiebelt, ber wahr* 
fcheinlich auch ein geringer norbifcher £infchlag eigen war, ehe bann bie 
Bronsejeit eine norbifebe Überflutung biefer (öebiete brachte.^ 

^ Baur»difd>ec«(Lcrt5, Bb. I, 1^27. 
2 ^tet, 3nbogccmanifcbe <5mtntnattF, ^cil I, 1927, ©. I7I. 
® \?gl. d^lcucc, Anthropology and older histories, Journal of the Anthr 

Inst., I9I8, unb Hcitb, Bronze Age Invaders in Britain, Journal of the 
Anthropological Institute, 1915. 

* "ügl. t). tTrautuJiO'^clltDtg, Haffcnucrbältniffc bcc Stein« unb Beonje- 

2tbb. 399. Dorgefebiebt* 
lieber ©djäbcl noin "Jlb* 

Icrobcrg bei VDorms. 
©inarifd) 
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0ffcnfi4)tnd> ijl 6ic Beimif4)ung, ja bas t>orx»iegcn öinarifd^cr 2<affe 
bei einer bronseseitlicben Bet>ölEerung, 6er ebenfalls 6er wefteuropäifdbe 
(ölo(fenbc(bcr eigen x»ar un6 6eren Äörperrefle fid; auf 6em '2l6lerberg bei 
XX>orm6 gefunben halben. IDort b<it man neben einer geringeren ^abl norbi« 
feber ^angfcbäbel eine überxoiegenbe S^bl porwiegenb binarifdjer Burs« 
fcbäbel gefunben. IDie betreffenbe Beuölterung, „eine weniger feßböfte, ein* 
wanbernbe, reifige ^epölterung, bie bie <^öben befe^t"/ f(beint in ber 
frühen Bronsejeit pon tX>eften ber als ein 0tamm r?on ^ogcnfcbü^cn in 
bas btutige mittelbeutfdje Gebiet eingebrungen $u fein; einer wefleuropäi* 
feben öefittung b^dte biefe Bcpölterung au(b ben (ölodenbed^er entnommen. 

i6benfalls in ber frühen Bronjejeit febeint bie 0d?wäbifcbc Blb unb ILcile 
Bayerns Don einer oflifcbsbinarifd^en Bcpöüerung mit ftärterem binari* 
f(bem sSinf(blag bewohnt gewefen 3U fein; bie ^odgrlgr^ber biefer ^egen* 
ben enthalten ihre Börperrefte. 

£in (öefittungstreis ber frübeften Bron^eseit, ber in feinen ^efäßformen 
nach 0cbud>b<^r^>t eine nabt t>erwanbtf(baft mit bem (0lodenbc(bertreife 
jeigt, ift bie fog. Bunjeti^er Bultur, eine tHifebgefittung mit Bejiebun* 
gen 3um 0üben, 0flen unb Horben bes früb^bronjeseitlidjen «Europas. 3br 
tUittelpuntt ifl Horbböbmen, t)on wo fie bis nach 0fltbüringen, wie nach 
0(blefien, tHäbren, Hieberöflerreid) unb Ungarn gereicht b^d* Bllem Bn* 
fchein nad> war in bem (in ber <5auptfad)e ojlif(b*binarifd?en?) Baffenge* 
mifche ber biefem Breis entfpreebenben Benölterung bie binarifd;)e Baffe 
jlart pertreten. Be che nimmt bei ben Bunjeti^ern einen jlarten norbifeben 
€inf(blag an. — 0o febeint bie frühe Bronjeseit ein ^eitabfebnitt ftarterer 
binarifeber Busbreitung gewefen ju fein. 3ubcffen eine eigentlich binarifebe, 
etwa ber porberafiatifeben <of>^^wnft entfpreebenbe ^efittung jeigt ficb ba* 
bei nirgenbs. IDie fog. Buni'eti^cr Bultur weifl nach 0d>ucbb«i^^>t auf 
füblicben Urfprung, bed aber iSinflüffe pon Horben unb 0ftcn erfahren. 
i£in füblicber Urfprung würbe wohl bem Borbringen porwiegenb binari* 
fd)er Bepölterungen aus 0übofleuropa entfpreeben. Bber wie bie ^locfen* 
bed^errnenfeben bes beutfeben XBeflens, fo b<Jtte aud) bie Bepölferung ber 
Bunieti^cr (öefittung ihre formen jum ^Teil bem wejlcuropäifcben Breis 
entnommen, ber im wefentlicben eine 0d)öpfung überwiegenb weftifeber 
Bepölterungen barftellt. „£s muß irgcnbwo in 0übbeutfcblanb ober (Öfter* 
reich ^>ie Bbjweigung aus ber weltlichen Pfablbautultur erfolgt fein; wo 
lagt ficb bisher nicht ertennen."^ €in ^ufammenbang, auf ben Boffinna 
unb anbere biugewiefen hieben, führt Pon ber Bunjeti^er ^efittung, befon* 
bers beren (öefägftil, 3ur fog. iaufi^er öefittung, Pon ber weiter unten 
bie Bebe fein wirb. 

i6in perftärttes Borbringen binarifeber Ulenfeben ober porwiegenb bina* 
rifeber Bepölterungen febeint bie fpätere ^^allftattjeit gebracht 3U b^l^td. 
Ulan bed i(J bie ^^allftattgefittung ober einseine ihrer (ßüter Pom Bai* 

3eit in Bübbaveen, UTittcilungcn bev Bntbcop. CBcfcUfcbv töicn; Bb. 53/ 1923/ 
©. 251 f. 

^ vfifeper, „©pc3tcllc Bnipropologtc ober Baffcnlcprc" im Banb „Bntpro* 
pologic", Bultur ber (Begenwart, ^cil III, Bbt. V, 1923. 

* ©epuebbarbt/ BItcuropa, 2. Bufl., Ulüncpcn 1920. 
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lan t)cr «blcitcn wollen, wo^cc eine binarifc^e ^inwanberung wot)l auc^ 
erfolgt fein müßte. 0d)on in ber frühen fc^eint fid; eine bina? 
rifc^ untermifebte Bewölterung Dom Horbt^ang ber dlpen nac^ !ööl)men 
(unb 0d)lefien?) porgefc^oben 311 t><iben. 0eit ber fpäteren Bronse^eit jeU 
gen fid) in ber 0d)xx)ei3 binarif(t)e 0(^äbel. iDie fpätere i3aUftatt3eit braute 
eine Verbreitung binarifd)en Blutee nac^) 0übweftbeutfd>lanb; 311 biefer 
Seit au(^> in ben fübbabifcl>en iDiefe uorwiegenb binarifeben 
tnenfd)cn müffen wobl bamale bem teltifcben Voltetum angebört b<^ben. 
IDie überwiegenb norbifeben Äelten waren bamale in bie 2tlpen eingebrun* 
gen, wo ficb bann eine norbif(b*binarifcb*oftifcbc (norbif(b»binarifd7«ojtif(b* 
weftifebe?) Bepölterung bilben mußte, ^ür 
0übbeutfcblanb febeint 3ur Seit ber tel* 
tifeben befonbere in ber fpäteren 
i6ifen3eit eine ittif(bung norbifeber unb bi* 
narif(ber Kaffe be3eicbnenb gewefen 3U fein. 
lDurd> bie Äeltenberrfcbaft mag gelegents 
lieb binarif(be0 Blut wie auch oflifebee 
weitbin über «Europa t>erbreitet worben 
fein, fo wabrfd)einli(b auch wieber na(b 
jgnglanb. 

iDae binarif(be Blut in ber Utraine, in 
ben Äarpatben unb in Ungarn flammt 
r>iellei(bt nod? großenteile aue bem Sfit* 
abfebnitt ber ^unfetiler Kultur, fo piel« 
lei(bt au(b bae binarifdje Blut Böbmene 
(unb 0(blefiene ?). IDae binarifebe Blut 
bee heutigen (öebiete flärtften Vorwiegene 
ber binarifeben Kaffe mag aue piel früherer 
Seit flammen. IDen binarifd^en i^infeblag 

?tbb. 400. 0fl:preußin falj 
burgifeber ^bflammung. 
Vorwtcgcnö binarifd). 
PflI. «udj 2lbb. }6» unb jj$ 

im beutfeben VolEetörper möchte ich perfebiebenen tVellen binarifeber 2lue* 
breitung 3ufcbreiben, ben allenthalben im heutigen Ulittelbeutfdblanb er* 
ficbtlicben leichten j6infcblag b«üptfäcblicb porgefcbicbtlicben Völferbewes 
gungen, bae Vorwiegen binarifeben Blutee in ben öfllicben Kipengebieten 
hingegen 3um Ceil auch einer fpäteren XVelle binarifeber Kuebreitung, bem 
Vorbringen fübflawifcber 0tämme im frühen Ulittelalter. iDiefe le^tere, 
gefcbicbtlid)e XVelle binarifeber Kuebreitung betrachtet ber 22.Kbf(bnitt. £rft 
bei biefer XVelle tann man eigentlich Pon einem Einbringen binarifeben 
Blutee ine beutfebe Voltetum reben. Sür bie Vorgefebiebte perbieten ficb 
VölEernamen; nur bae Kcltentum tonnte einmal genannt werben. 

3n manchen Sollen wirb man bae Kuftreten binarifeber Utertmale außer* 
halb bee Klpengebiete auf perbältniemäßig fpäte, oft erft neu3eitlicbe Ein* 
wanberung porwiegenb binarifeber Ulenfeben aue ben 0flalpen 3urüd* 
führen müffen. 3m fpäteren Ulittelalter 3. B. würben cLiroler Bergleute 
3um Bau Pon Bergwerten in ben 0ebwar3walb berufen. 3n ben 
bee SDreißigfäbrigen Äriegee waren bie Kroaten, einem porwiegenb bina* 
rifeben (öebiet entflammt, flärter pertreten. 3n Perwüfleten IDörfern 0üb* 
unb XVeflbeutfeblanbe würben nach bem ©reißigfäbrigen Krieg eine Kn* 
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3al}l ZLiroIcr unb Bc^xüciscr angcficbclt, bic i^rc Erbanlagen ben betreffen* 
ben Bcpöltcrungen übermittelten. Um i^ree proteftantifc^en (ölaubens T»il* 
len mußten im 3aüre |73| 20—30000 Balsburger, alfo Bewotjner eines 
uortpiegenb bimirifcben (Gebiets, ausxjoanbern; fie fiebelten ficf> außer in 
Horbamerita großenteils im oftpreußifcl)en BesirE Gumbinnen an, teils 
aucl) in tDürttemberg unb <o<^nnouer (ba^er bie uereinselten f>od;geu)ac^fe* 
nen buntlen ÄursEöpfe ber J^üneburger ^eibe?). Tlus bem porroiegenb bina* 
rifeben oülcttal mußten um ihres proteftantifeben (Ölaubens xuillen im 
3abre j$37 4|4 tUenfeben austoanbern; fie grünbeten bie 2tnfieblung 
5illertal in Scblefien (Äreis i^irfebberg). 

3n einigen Sollen Eonnte icb bei uortoiegenb binarifeben Utenfeben ©üb* 
xoeftbeutfcblanbs öfterreiebifebe Ttbjtammung unb öfterreiebifebe Hamen feft* 
ftellen. Ulan bcnEe auch baran, baß getoiffe babifdbe (öebiete „uorberöfter* 
reiebifeb" xoaren unb fo Besiebungen 0fterrei(^ beftanben. IDie in Utol* 
Eereien befebäftigten „0tallfcbtx)ei$er" waren früher meift wirElicbc ©cbwei* 
3er unb als fold)e wohl öfters uorwiegenb binarif(b. ©icberlid) aber iß: ber 
größte Heil bes leichten binarifeben Einfcblages in füb* unb mittelbeutfebcn 
(gebieten porgcfcbicbtlicbcr Einwanberung 3U3ufcbrcibcn. 

3n all ben betrachteten porgefebiebtlieben Erfebeinungen aber seigt ficb, 
baß bie binarifebe 2<affe ebenfowenig wie bie oftifebe mit einer arteigenen 
(gefittung erEenntlicber 2lrt nach Ulitteleuropa »orgebrungen ift. 

man möchte bei Betrachtung ber 2^affcn* unb (gefittungserfebeinungen 
2lltcuropas 3U ber X)ermutung Eommen, bie ber oftifeben 2^affe auf ihrem 
oftweftlicb gerichteten EinficEerungsweg bureb Europa naebbrängenbe unb 
mehr erobernb einbringenbe binarifebe 2^affe b<^E>e ben ^^auptteil ber oßi* 
feben BePÖlEerungen ber 3ungßein3eit gegen tDeßen uor ficb bergebrängt 
unb in ©plittern gegen Horbweßen unb Horben serßreut, fo baß beute 
bie biebtefte gufammenbrängung »orwiegenb oftifeber BcuölEcrungen ficb 
uon ber ©ebweis unb ©übweftbeutfcblanb bis nach SranEreicb hinein finbet. 

+ 

IDie ©ebilberung ber uorgefcbicbtlicben ©cbicEfale ber weßifeben 2^affc, 
b3w. Dorwiegenb weftifeber BeuölEerungen, Eann ficb siemlicb eng ben Er* 
gebniffen uon ©ebuebbaröts „2llteuropa" anfcbließen unb braucht, ba 
bie weftifebe 2^affe für bas beutfebe DolEstum minber wichtig iß, nur einige 
<5öuptfacbcn 3U erwähnen. 

iDer Harne weftifebe 2^affe, ber auf bie Britifcben 3nfeln, SennEreieb unb 
©panien als <^cimatgcbiete biefer Kaffe weifen foll, empfahl ficb ntir auch 
aus arebäologifeben (grünben. ÜDcfteuropäifcbe (gefittungsformen b^öen 
ficb, wie auch tPilEe febon geseigt wirElicb nach (Dßen ausgebreitet, 
ben l^üften bes mittelrneers entlang. 0b bie 2lusbrcitung biefer (gefit* 
tungsformen gerabesu einer raffifcbcn 2lusbrcitung gleicbEommt, ob alfo bie 
öftlicberen mittelmeergebiete eine eigentliche Einwanberung ober Eroberung 
bureb weftifebe mcnf(bcn erfahren bnben, ßebt nicht feß. Hur bies läßt ficb 
fagen, baß bie EigentümlicbEeiten weßraffifdber (gefittung ibcc erfte 2lus* 
breitung im tX)cftcn Europas erfahren betben unb baß bie bort entfalteten 
(gerät* unb (gefäßformen bann eine ungeftörte Tlusbreitung nach 0ßen 
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fanöen, wobei 6ie (örunbformcn fic^> fo cin^citlid) glci4>bliebcn, 6a§ baburc^» 
auö^ eine gewiffe i6mt>citlid)teit bee Jltenfc^cnfc^lage, ber fie pflegte unb 
weiterbilbete, angeseigt ijb. ©elbfl für bie ?Latfacpe ber ^eimifepung weflU 
fd>en Blutes in ben ägYptifepen Bepölterungen ergeben fiep in Bcpuc^s 
barbts „Hiteuropa" immer wieber auffällige i^ntfprccbungen ber porge* 
fcpicbtlicben Sunbe. — 

Bielleicbt barf man bie (öefittung bes fog. 3ung*(Capfien8 ber lltittels 
meerlänber unb Horbweflafritas, eine ^efittung ber fpäteften Hltjleinseit, 
ber weflifcpen Haffe bjtt). überwiegenb weftifepen Bepölterungen $us 
weifen; mit größerer tDabrfcbeinlicbleit ergibt ficb eine Beziehung ber 
weftifc^en Haffe $u ber wefteuropäifepen (öefittung bes fog. Carbenoifiens, 
bie fiep aus bem 3ungsCapfien entfaltet pat. . 

les gab in ber porgefcpicbtlicben unb gefcbic^jtlicben Sorfepung eine Hieb* 
tung, bie alle menfeblicbe (Jiefittung aus bem 0fi:en flammen ließ: „bas 
^iebt aus bem 0ften (ex Oriente lux)". Unb no(^) btute finbet ficb biefc 
falfcbe unb peraltete Hnficbt in Pielen <o<^nbbücbern unb poltstümlicben 
Schriften. XX>ie alle Hunft, alle menfeblicbe (öefittung überhaupt, pon 0fi:en 
ftammen follte, fo fcbließlic^) auch felbfl bie Polter, welche bie fog. inbo* 
germanifeben Sprachen mit ficb gebrac^)t bitten. 3e mehr aber bie S^r* 
f(^ung in bie Porgefcbici)tlicben unb gefd>i(^tli(^en ^ufammenbänge ein« 
bringt, befto mehr erhellt bie Unbaltbarteit folc^jer ^Verleitungen. Ulag im 
VPeften bie iberifdje <V<^lbinfeI auch i^inflüffe, pielleicbt au4> eine fc^wa^je 
i^inwanberung, Pom Utorgenlanbe her fi>on im Pierten 3abrtaufenb 
p. Cbr. erfahren höben — XPilte böt auf fungfleinseitlid^e i6infubrftüde 
morgenlänbifcber fV^r^unft auf fpanif(t>em Boben bingewiefen —, fo gilt 
bod) im ganzen Sebuebbörbts Sa^: „Hiebt Pom 0ften, wie bie meiflen 
immer no(^ glauben mö(i)ten, fonbern Pom tPeften btf» öus ber alten 
Hultur bes Paläolitbitums Pon S>^öntreicb unb Spanien, böt bas Ulittel« 
meer feine ^Vauptanregungen erhalten. IDas aeigt fiel) im ^aus« unb (0rab« 
bau, in ber Stulptur unb in ber (öerät« unb (öefäßbilbnerei. iDie älteren 
Stufen pflegen im wefUicben Ulittelmeere au fein, unb bie le^te '^lusgeflal* 
tung böt ficb in ber Hegel im mytenif(ben Hreife PoIlaogen."i Hllerbings 
nacb '2lusbreitung ber wefleuropäifcben (öefittung (weftifeber Haffe) über 
bie Ulittelmeerlänber in ber 3ungfteinaeit febeint ein frübbronae« 
aeitli(ber Porfloß porberafiatifeber Haffe pon HIeinafien nach XPeflen 
erfolgt au fein, welcher bem etrustifeben Polt einen gewiffen porberafiati« 
feben £inf{blag (unb bie etrustifebe Sprache?) unb Heilen ber Bcpölterung 
Spaniens bie bastifebe Sprache gebracht böt; bltrübcr bie „Haffentunbe 
Europas" (1929). 

Spuren Pon Pertebrsperbinbungen fungfleinaeitlicher Bepölterungen we« 
ftifcher Haffe führen Pom Utittelmeer nach XPefleuropa, befonbers auch 
Pon ber ^oiremünbung nach 3tlönb. IDie Britifchen 3nfeln a^iö^n fl<h in 
ber 3ungfteinaeit als überwiegenb weflifcbes Gebiet, s^s i|l nun äußerfl 
auffchlußreich, bei Schuchbörbt bie ißinaelbeiten ber im XPeflen entflan* 
benen, ficb oflwärts ausbreitenben formen au perfolgen; au erfahren, wie 

^ ©ebuebharbt, HItcucopa, 2. Huß. I92ö. 
^3. S- Ä. (ßünttjtr, Ptfcf). XofTfntunöe 
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fic au6 einem (Öeift gebilbet finb, bev in igngknb 6er gleiche t|l wie in 
^roja, in ILroja 6er gleiche wie in Spanien. J^ine (öefittung ergibt fic^, 
getenn3ei4>net 6urct) run6e <bäufer, 6enen run6e (örabanlagen nac^gebiI6et 
fin6, getennjeiebnet 6urcb 6ie :Beftattung 6er lloten in ^^ocferlage im 3«* 
nern 6e6 <b<^ufe8, getennjeiebnet 6urcb 6en (glauben an ein 3ens 
feitaleben" (0(b)U(bb<^r6t), 6ur(b Säulennerebrungen un6 6urcb eine 2ieibe 
tenn3eicbnen6er Büge, welche non 6en tennseiebnenben Bügen 6er norbifeben 
formen meift tiar unb einbeitli(b unterfebieben finb. 

Sebuebbar^t tnir bierin jeboeb 3« irren, bag er bie fog. IDoImen 
unb ttlenbirs, groge Steinfe^ungen, bie ficb non Horbwefteuropa aus ben 
europäifeben Äüften bee atlantifcben 03ean9 unb ben afritanifeben Äüften 
bee tUittelmeere entlang ^ nerfolgen laffen, bag er biefe Steinfe^ungen 
gänjlitb für bie non ibm befd^riebene wefteuropäifebe ^efittung in Tin* 
fprueb nimmt, wäbrenb bie bei ben IDolmen gefunbenen Scbäbel, bie Sebä* 
bei alfo einer befonbere beftatteten Benölterungafcbicbt, öftere norbifebe 
Uterlmale seigen. 3» ber „T^affenEunbe bee fübifeben PolEee" 
bie ©olmenfrage näher 3U betra(bten war, b<^be ich bie Vermutung aue* 
gefproeben, bie iDolmen feien errichtet worben non einzelnen XX>ellen norbi* 
feber unb norbif(b*fälifcber Utenfeben, welche non ber Horbfee aue ben Äü* 
ften entlang ale 0berf(bi(bt norwiegenb weftifeber BenölEerungen bie nach 
Tifrita gebrungen feien unb ihre lebten Tlueläufer bie nach Tlbeffinien aue* 
gefanbt bitten. 3« Tlbeffinien Eommen brutr noch nereinjelte Blonbe unb 
i^elläugige nor. 3n ben 0olmen Tllgiere fanb man (öebeine, bie eine bureb* 
fcbnittlicbe Äörperböbe non |,74 m unb einen burcbfcbnittlicben Scbäbel* 
inbep non 76 ergaben. 

3nnerbalb ber wefteuropäifeben (gefittung norwiegenb weftraffifeber 
AerEunft herben ficb S'^rmen auegebilbet, bie über ben lUeie ber ICÜeftraffe 
binauegreifen mugten. So Eam Spanien burcl) feinen frübentbecEten Bupfer* 
unb Silberreiebtum in ber frübeften tUetallseit babiu, bie fog. 25olcbftäbe 
ale <^anbeleware auejufübren in ^änber, welche bie 5<^rmen nad?abmten: 
IDolcbftäbe fpanifeber ^erEunft finben ficb ßu^b tr* Horb* unb Sübbeutfcb* 
lanb. £rfl ale eine fpätere, ber Steinzeit fernere Brit ficb öae Schwert bil* 
bete, febwanben bie formen bee IDolcbftäbe allenthalben. IDie sgrfinbung ber 
^ron^e, biefer X)erf(bmel$ung non Äupfer unb Binn, febeint im weftraffi* 
feben Gebiet nor ficb gegangen 3U fein. „£& gibt nur eine Stelle, wo Kup* 
fer unb Bi^n sufammen gefunben werben, bae ift Cornwall",^ unb Corn* 
wall ift beute noch bureb feine ftarE weftifeb untermifebte ^efieblung ge* 
Eennjeiebnet. IDie ^ocEerbeftattung bee wefteuropäifeben (gefittungeEreifee 
bat mehrfach in bae bamalige (gebiet norbifeber T^affe bineingereiebt. 
Sebuebbetrbt möchte fie ale bie Scblaflage bee Sübene erElären. IDie ^e* 
ftattungeform ber Horbraffe, benor fie 3ur Verbrennung überging, war bie 
Seflattung in Strectlage. 

Till bie wefteuropäifeben S^^rmen wanbern nun nach 0ften unb bilben ficb 

^ T3efon&cce in 0cbt»cbcn, 55äncmacf, 3ütlan6, ©cbleeintg^^olgcin, VTorb» 
bcutfcblanb, Belgien, beitifepe 3nfeln, rDegfcanEceicb, Portugal, Spanien, 
tItaroEEo, Tllgier, ttunie, ctprenaifa, Palägina. 

^ ©d)U£bbarbt, Tllteuropa, 2. Tlug., 1926. 



2)ic n)cflifcl>c ^affe 355 

in längeren Beitröumen 3U 6en frü^gef(^>i4)tUd)en Äunftformen aus, T»eld;e 
einen ^Eeil 6er ägyptifc^en, norbafritanifc^en, un6 6ie frü^efte tJor^ellenifc^e 
un6 frü^t?enenifd>e (öefittung (öriedjenlanbe tennseic^nen. IDa, xdo aud) 
^eute nod) in Horbafrita tüeftifc^es Blut ftart 3ugemifd>t ifl, nämlid; in 
%ypten nilaiifxoärtö, am Horbranb ^frifas entlang bis nac^ tTtarofEo — 
überall ba finben fi(^ f(^on in ber ältejlen öefebiebte xx)eftraffifcl)e (öefits 
tungeformen. IDae ^unbbaus, bas für biefe TX»efteuropäifcbe öefittung 
tenn3eid)ncnbe <^au0, entwidelt ficb in 3talien bis 3um römifdjen ^au9. 
,,lDie alte einfache 2^unbl;ütte ^at man peroielfadjt unb in größerer 5öbl 
fymmetrifcb um einen reebtedigen <)of gelegt. 3m ^aufe ber 5tit fin^> i>«nn 
bie ein3clncn ^äume reebtedig gexx>orben unb bae Äegelbad; ift einem fla* 
eben JDacb gewiiben, aber immer ifl ber Binnenbof geblieben, in bem ge* 
Eodjt unb gewirtfebaftet xx)urbe, fo bag man ibn nodb im Tltrium bes Pom* 
pei’anifcbcn wiebererEennt." (0(bucbb<^i^ötO Unb am Kunbbaua unb 
feiner "ODeitergeftaltung erEennt man einen fieberen Beftanbteil ber toeft* 
raffifeben (öefittung. 0cin Äenn3cicben ift „ber offene <5of, um ben fid; bie 
tX>obnräume im bti^umlegen. 3n ibm b<^t offenbar urfprüngli(b 
unter freiem ^immü ber <^erb geftanben unb immer ein gut Ceil b^me* 
lieben Gebens ficb abgefpielt. tHit biefem <^ofe ala tItittelpunEt ftebt bas 
mittellänbifcbe <^au9 in ftärEftem (öegenfa^e 3U bem norbifeben tHcgaron* 
baufe, bae barauf auegebt, ben <^erb unter Baeb 3U bringen unb bamit für 
bie Eältere 3öbrt93cit einen großen xx)obnli(ben 2^aum 3U febaffen. 0o bringt 
ba0 i^ofbauö ben 0üben, bae Horben 3um 2tuebrud." 
(0(bucbb«*^öt.) 

©er xveftifeben 2^affe müffen urfprünglieb ber <5<^dbau unb mutter* 
reebtlicbc ouft^nbe arteigen gexoefen fein, eine (öefittung alfo, bei x»el* 
(ber bie Bencoanbtfcbaft unb ber Erbgang bee J^inbee nicht bureb ben Bater, 
fonbern bureb bie Butter beftimmt wirb, ©em UTutterreebt (UTatriarebat) 
entfpriebt gewöbnlicb Eeine ©auerebe, ber Begriff ber ebeliebcn (Lreue unb 
ber biefem entfpreebenbe Begriff bee i^bebriubö finb nicht entwidelt, unb 
meiftene ift ben mutterrecbtlid^en ^efittungen ein freier gefcblecbtlicbcr X)er* 
Eebr ber ITläbcben unb ber perbeirateten grauen eigen, ttlan muß annebmen, 
baß ber gan3en tDeftraffe bae iTlutterred^t arteigen war. )6e finbet ficb 3u 
t>crf(biebenen ^citm bei allen alteuropaifd^en BeüölEerungen überwiegenb 
weftifeber 2^affe. „©iefee oielbefprocbene Ututterred:)t wirb pon ben eilten 
auf bae beflimmtefte für bie ^yEier in Äleinafien bc3eugt. 3n 0puren fin* 
bet ee fi(b aber aiub auf ber Äleinafien gegenüber gelegenen 3nfei lKo& unb 
in (öriecbenlanb bei ben epi3cpbyrif(ben ^oErern, in 0ber* unb fUittelitalien 
bei bem rätfelbaften X)olEe ber i^trueEer. Ttue bem bobtn Horben £uropae 
wiffen wir pon ben PiEten, bie einen (teil ber Porinbogermanif(ben Bepöl* 
Eerung £nglanbe auemaebten, baß bit*^ (luf einen i5ei*efd)er regelmäßig 
nicbl ber eigene 0obn, fonbern ber 0obn feiner 0cbwcfter folgte."^ ©ie 
BaeEen, beren 0pracbe 3war bureb ftlenfcben porberafiatifeber Kaffe über* 
bra(bt 3U fein febeint, bie aber in 0panien immer no(b porwiegenb we|tif(b 

^ “ügl. Scbra&cc, KcalleriEon 6ec tnbogerm. Kltectumsfunbc, unter 
„tttuttcrrccbt^^* 

iS* 
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fm6, weifen ^eute noc^> ein £rbre4)t öuf, ööö 6er ölteffen (loc^ter einee 
f^öufes 6aö £rbe übergibt; t)on it)r erfl erj^alten bann bie @ö^ne iüre )6rb* 
teile $ugewiefen. IDas '^tnfeüen bes t)ater0 iff bei ben Basten gering. 

IDie inbogermanifeben Sprachen seigen, baff bas X^aterreebt febon in ber 
t)or3eit ber Stämme norbifeber Haffe galt, welche bie inbogermanif(bm 
Sprachen verbreitet b<^üen. Öie genaue Dbereinftimmung ber gemeininbo* 
germanifeben XDörter für X)erwanbtfcbaft8be3iebungen erweift, baff biefen 
norbifeben Stämmen immer bie X>aterfamilie eigen war, bie tlare recht* 
liebe Stellung bes tltannes ale (Satte unb t>ater (bie im römifeben Hecht 
bann ale patria potestas erfebeint). 

'Bluffer ben iStrustern, beren raffifebe Sufötnmenfe^ung bie „Haffentunbe 
j^uropae" bebanbelt, seigen bie tUittelmeervölter meift gleich üei ihrem i6in* 
tritt in bie (Sefebiebte Spuren eines "^Ibbrucbö alter, ber XPeftraffe ent« 
fpreebenber (Sefittung, eines "Zlbbrucbö, bewirtt bureb ^inwanberungen nor« 
bifeber ii^roberer. iDamit wirb eine Sebilberung biefer fpäteffen feiten vor« 
wiegenb weftifeber (Sefittungstreife zugleich 3ur Sebilberung ber frühe« 
ffen Einbrüche norbifeber Stämme im bHittelmeergebiet, welche aber ber 
„Haffentunbe Europas" (1929) unb ber „Haffengefcbicbte bes bcnc»if<ben 
unb bes römifeben X)oltes" (192$) jutommt. 

Hls sSnbergebnis ber norbifeben, vor allem btHtnifcben unb italifeben 
^inwanberungen im XTlittelmeergebiet b<ttten biefe Bücher ben Untergang 
ber ber weftifeben Haffe ju^ufebreibenben (Sefittung als einer felbftänbigen 
i6rfcbeinung 3U febilbern. IDie norbraffifeben Hellenen unb 3taliEer (Hö« 
mer) beginnen fe^t ihre ^efebiebte unb 3wingen ben Utittelmeerlanb« 
febaften unb ferneren (Sebieten ihre Husbruefsformen auf. ^efittungen ent« 
fteben, bie einen Husgleicb norbifeben unb weftifeben Gebens barftellen; ihre 
Hiebtung ergibt fid? 3uerjX aus bem norbifeben tDillen ber fübrenben 0ber« 
febiebt unb fpäter aus bem Sebwinben biefer 0berf(bicbt. IDie einbeimifeben 
weftifeben ober in 3talien auch binarifeben unb oftifeben, in (Sriecbenlanb 
auch binarifeben unb vorberafiatifeben bUenfeben, werben 3Ufrft (öe« 
führten, Beberrfcbten, bie IDienenben unb (Seborebenben; fpäter, mit bem 
X)erfiegen bes norbif^en Blutes, beginnt ihre ^eit wieber. Hls bie alt« 
römifebe ÜDelt, biefe XX>elt aus norbifebem Blute, untergegangen war, 
muffte bas einbeimifebe vorwiegenb weftifebe Blut wieber feinen Husbruef 
finben, bem bann auch bie oftifeben Ütenfeben 3taliens wieber folgten. 
Sollte 3. B. ber Hunbbau bes Pantheons nicht folcb ein '2ln3eicben wefti« 
feben XX)ieberauflebens fein) Sinb bie fog. romanifeben Sprachen nicht mit« 
beftimmt bureb weftifeben (Seift Homanifebr Sprachen 3eigen fieb beute 
eben auf einem (Sebiet, in bem bie weftifebe Haffe entweber vorwiegt ober 
boeb beigemifebt ift. Sinb bie gottesbienftlicben formen ber Ulittelmeer« 
völter nicht mitbeftimmt bureb ^<^0 weftif^e Blut) Hy na ft b^t iu feinem 
„Hpollon unb 0ionyfos" (1927) am Beifpiel ber beüeuifcben Heligion bie 
i6inwirtung bes Haffenwanbels auf einen (Slauben bargelegt. 

^ 5)tc arteigenen Sprachen tueffifeber “Haffe, ju benen tuobl bas PiFtifebe, 
3berifcbc unb Cigurtfebe gehört haben, finb untergegangen. 
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IDcr t)orgcfd>ic^)tUc^c Untergang x»e1Ufc^)er leigcngcfittung un6 Sclbjlän* 
Mgteit xr>ar, x»ic oben erxx)ä^nt, eine ncrbift^cr ^roberungs^üge. ©ic 
t)orgcfc^tcbte wie bic frühe (öefebichte ißuropae, bie frühe (öefchichte wie 

(ßernmnifebe 0pradKn 

Koinanifche „ 

0la)a)ifd?e „ 

lUltifd^c „ 

Heugricebifeh 

^llbanifch 

23altifdjc 0prad?fn 

I nidninbogermanifche 0prßchcn 

Äactc XXII« 55ic inbogccmanifchcn 0prachen in iCucopa 

bie ^ef^ichte bes frühen Ulittelalters, geben immer wieber Bunbe r>on eins 
seinen iSrobererfcharen wie r>on ißrobererpöltern, bie aus bem Horben las 
men unb in fübliche unb öfUiche Gebiete einbrangen. iDie ©chriftfleller bee 
Tlltertume hdben ben Horben iSuropas ben „Ututterfchog ber t)öIEer" 
(vagina nationum) genannt.^ 3ft fchon ihnen bie t>orftenung geläufig ges 

1 t)gL 3c>cnan&ce, IV: Scandzia insula quasi officina gentium aut 
certe velut vagina nationum. 
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wcfcti Don einer frifc^er, gef(t>ic^>tef(t)affen6er X)ölEer aus öem 
Horben) 

0ct)ud)^ar6t („^Iteuropa") — toie »or ober mit i^m Äoffinna 
unb 0c^mibt — perfolgt biefe sgroberungesüge als Ttrc^äologe im 
einjelnen: 

„3n breitem Strome tonnen tpir nunmehr bie perfc^iebenen Stüarten 
ber Steinseit pon tUittels unb Sübbeutfcblanb nac^ bem Baltan tpanbern 
feben. J^it ihnen siebt bus recbtectige ««b ber 5ug gefebiebt in 
fd)xperer Küf^ung: Burgen beseiebnen feinen XX)eg. Hiebt bloß friebUebe 
£5urcbbringung, «Eroberung ift bie ^ofung getpefen. So tpirb 3[roi'a am 
ioelleepont erreicht, fo bureb ibeffetüen unb Böotien ^ytene unb ILirynö. 
^uf ber Burg Pon (Eirynö liegt unter bem Pon Scbliemann freigelegten 
btTegaromPalafte ein riefiges Kunbbaus als Bentmal ber alten tTlittels 
meertultur. iDie tHifebung ber norbifeben Elemente mit bem alten tUittel* 
meergute febafft bie mytenifebe Äultur. IDamit beginnt für baa lltittelmeer 
eine neue ^ra. 3n 3talien tommt ber norbifebe ^uftrom erft über bie Straße 
Pon X)alona herüber naeb Apulien unb Sisilien, bann auch über bie Tllpen 
in bie Po* unb Hiberlanbfcbaft. 3n bie tPeftlänber Sretntreicb unb Spanien 
ift er erft erbeblicb fpater, 3ur ^allftattseit, gelangt. 3n biefen gleicbmäßig 
Pom felben Zentrum auagebenben Strömungen, bie nach unb nach gans 
Europa überfluten, wir, baa leuchtet xpobl ein, bie 3nbogermanifies 
rung unferea £rbteila su erbliden." 

Biea ift eben bie tpicbtigfte (örunbtatfacbe unferer gansen europäifeben 
X)ergangenbeit unb (öegenxpart: bie 3t>öogermanifierung unferea 
i^rbteila, ja bie 3ubogermanifierung einea größeren (öebieta, einea <35e* 
bieta, baa fieb Pon 3ubien bia nach 3tlanb unb 30l<tnb in feiner Tangas 
riebtung er^redt. Biefe 3nbogermanifierung ift nach ibten fpracblicben tpie 
md) ihren raffifeben Solgen febon S. szj ff. ertpäbnt tporben. 

lltit ibten (öefittungen, mit ihrem Blut, b<tben porxpiegenb norbifebe 
j^inselftämme über «Europa unb barüber binaua ihre Sprachen, bie fog. 
inbogermanifeben (inboeuropäifeben, früher auch „arifcb" genannten) Spra* 
d>en, perbreitet, b<tben fie ben untertporfenen X)öltern übermittelt. ^'\tv tut 
ficb ber 5ufammenb<^tig stpifeben Sprache unb Kaffe auf, ber im 
2tnb<tng bargeftellt tperben foll. Bie norbifebe Kaffe tönnte febließlieb — 3tJ 
empfebltu ift ea aber burebaua nicht! — bie inbogermanifebe Kaffe 
genannt tPerben. Tlueb bie gerabesu absuxpeifenbe Beseidmung „arifepe 
Kaffe" Eönnte ficb in biefem ^ufammenbang einftellen.i i6a ift aber febr 

^ Bic ©prad)miffenfebaft bat früher bic inbogcrmanifd^cn Spraeben 
öfters als artfebe Sprachen bejeiebnet; beute menbet fte bie Be3eicbnung artfeb 
metfl nur auf ben inbtfd>=perftfcben Smeig ber inbogermanifeben Sprachen an. 
Bie "Haffenforfebung bat in ihren Knfdngen bie (ni^t porbanbene) meiße 
ober tautafifbe Kaffe ab unb an als arifcb beaeiebnet, fpdter aiub ab unb an bie 
"ÜÖIfer inbogermanifeber Sprache als arifebe Polter unb febließlieb aueb bie 
norbifd)e Kaffe als arifebe Kaffe, ^eute iß bie Bejeibnung arifcb miffenfbaft« 
lib unbraubl>ar gemorben unb ihre Knmenbung iß bringenb ju miber« 
raten, 3umal ßb in nibt*n?iffenfbaftlieben Kreifen bas VDort arifb in nob 
mehr Bebeutungen berumtreibt, meiß in einer gan3 perfbmommenen 2ln* 
menbung auf bie t)ölter, bie nibt femitifbe Spraben fpreben. Ben „Kriern" 
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noa^rfc^cinlid), 6ög cinjclnc porwicgcnö nor6if4)c ©tämmc, öic tm Der* 
glci(^> 3U bm pon i^nen unterworfenen BepöIEerungen an 3U gering 
waren, it)re @pracf)e im aufgegeben haben, wie im t:nittelalter 
einzelne germanif(he ©tämme, 6ie (öoten in ©panien, bie ^angobarben in 
3talien, bie S»^<^nEen unb Hormannen in Sr^^nEreich, ibf^ ©prachen aufge* 
geben b<Jben. £5ie ©puren norbifchen Dorbringens geigen fich in ber (0e* 
fd)i(hte vieler X)ölEer, bie nicht mehr in ben Breis ber X)öIEer inbogermani* 
feber ©prache bineingebören. IDiefes Buch Eann bie i^inselbeiten nicht auf* 
wählen, bie fich alle sufammenfügen 3U einem gewaltigen Btlb norbifcher 

HarteXXIII. £)as beutige inöogcrmanifcbc ©pracbgcbict in 2lfien 

tPanberungen, Kämpfe, ©iege unb Untergänge. IDeutlich gebt aus allen 
(Eatfachen ber Dorgefchichte unb (öefchichte b^rvor: bie Ausbreitung ber 
Horbraffe feit ber 3ungftein3eit ift nirgenbs ißinficferung gewefen; fie ifl 
überall Eroberung gewefen, bewaffnete ^anbfuche unb ^anbnabme bäuer* 
lieber ©ippens unb ©tammesverbänbe; i fie gefchab überall „in febwerer 
Büftung" (©cbu(hbö>^bt) unb 3eigt eine gefchichtefchaffenbe ^eftaltungss 
Eraft, bie in ber gan3en (öefchiebte ohnegleichen ifl. 

©ie „BaffenEunbe Europas" follte 3U 3eigen verfuchen: fobalb biefc 
norbftämme in einem S^embgebiet erfcheinen, beginnt eine Auseinanber* 
fe^ung ber (öefittungen, in ber bie vaterrechtliche norbifche ^efittung mit 
ihren £in3el3Ügen ber ©tammesverfaffung, bes (Glaubens, bes Bechts, ber 
©itte, ber ^Utrechnung ufw. fchließlidb firgt, eine Auseinanberfe^ung ber 

werben bann bie „©emiten" entgegengefeQt. S5ie 3e3etd>nun0 „©emiten" tjl 
aber in ber Baffenfunbe ebenfalls aufgegeben worben, ba Utenfehen unb i;)dlEer 
verfcbicbenjler BaffenberPunft femitifche ©praepen fpreepen. 3 

^ Lettner, 5)er (Bang ber Kultur über bie iCrbe, 1929, ©. 5^, nennt bie 
alteuropäifcpe (Befittung ber „urfprünglicpen 3nbogernianen" als ein ^eifpiel 
ber „PflugPultur ber febpaften ^albPulturvolPer". 
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@tilc, 6ic f(^UcgU(^ mit 6cm Sieg öce nor6if(^)cn cn6ct; C8 beginnt 6er 
tDan6el im 0c^>önbeit8bil6 6c0 unterworfenen X)oItc9: belle ^aut un6 bei* 
lee i^e^ar, belle ^ugen un6 b^ber fcblanter tX>ucb0 geben 6a0 6e0 
febönen i^enfeben an wie bei 6cn jgroberern, fo bei 6en Seberrfebten; 6ic 
inbogermanifebe Sprache 6er überwiegenb norbifeben <5eercnf(hi<bt fiegt, 
obgleich 6ic norbifchen iSroberer ben Unterworfenen gegenüber an ^abl 
wohl mcift geringer finb. IDamit ifl bann ba0 SrembuolE norbraffifch be* 
bcrrfcht unb fprachlich inbogermanifiert. 

XX>o beute ein t)oU eine inbogermanifche Sprache fpriebt, muß beffen 
(ßebiet früher ba0 i^errfchgebiet einer norbraffifchen ^errenfebicht gewefen 
fein. tPa0 man in ber Spraebwiffenfehaft 3nbogermanifierung nennt, 
flellt fi(h raffentunblich bar alo bic ^anbnabme unb <5eeef<h<tft einer norbis 
fchen i^crrenfchicht. 

IDic i^eteenfebicht (^bel unb freie Bauern) mag meiflen0 febon lange ge* 
fehwunben fein, bie überbraebte Sprache wirb — mehr ober weniger abs 
gcwanbelt — beute noch gcfprochcn. 3n biefem Sinne tann man bie t)ölter, 
bie beute inbogermanifebe Sprachen fprcchen, mit Bartbolomac alo bie 
„Spracberben beo inbog er manifchen Urpolt0" beseicbnen.i 

2(uch ber ältefle tDortbcflanb, ber au0 ber Dergleicbung aller inbogerma* 
nifchen Sprachen crfchloffen werben tann, weift |’a, wie S. 33| erwähnt 
würbe, auf eine Urheimat bin, beren tierifche unb pflanzliche Umwelt, beren 
<^immcl0ftrich unb XPctterlage, beren menfehliche ^efittung auf eine mittel* 
ober norbeuropäifche ^cimat binweifen, wie anbererfeito auch S^nbe in 
all biefen lOöltern übereinftimmenb ben Einbau uon Körnerfrüchten norb* 
europäifcher ^ertunft unb bie t>erwcnbung uon 0ftfecbernftein bezeugen. 
iDer Pflug h<»t fich uon Horbwefteuropa b^r mit biefen norbifchen Stäm* 
men verbreitet. <^irfc unb ^erfte verbreiteten ficb mit ben norbifchen Stäm* 
men von Ulittcleuropa au0, unb ebenfo ber 5<^thbogen, ber bie lODeberci 
ermöglicht b^t.^ IDarre b«t, wie erwähnt, ba0 au0 bem feuchten tPalb* 
gebiet Ulittel* unb norbweftcuropa0 ftammenbe Schwein al0 „^eitbaiw* 
tier" für norbifche X)ölterwcllen inbogermanifcher Sprache erwiefen. 

XPenn folche ^^l^weifc fprachlicber unb vorgefchichtlicher Tlrt nicht zu 
erbringen wären, fo beftünben zur Ttufbellung ber Sr<^0cu bic älteftcn ^eug* 
niffe ber inbogcrmanifchen Pölter über ihre ifeibcobefchaffenbeit ober we* 
nigflen0 über bic jCeibe0bcfchaffenbeit ihrer oberen Stänbe, ibre0 ^bel0, ihrer 
Sübrer, ihrer freien Bauernfehaft. IDa ergibt fich 6enn, baß bie alten 3nber 
wie bie alten Perfer, bie <^ellcncn wie bic Körner, bie Kelten wie bie alten 
Slawen, im großen ganzen bie gleichen Kaffenmcrtmalc aufwiefen wie 
bie (öermanen bc0 Srübmittclaltero unb wie heute noch bie Ulcnfchen norbi* 
fcher Kaffe: b^beu fchlantcn XX>uch0, belle belleo ^aat unb belle 
klugen; unb wo fich Gebeine auo ber ^eübzeit biefer PöIEcr erhalten b<^* 
ben, weifen fie neben bem hoben tDucb0 in ber Kegel auch bic fchmalgc* 
ficbtigslange Schäbelform auf, bic ber norbifchen Kaffe eignet. 

Utan tönnte beim Pcrfolgen be0 (öcbanEen0 ber Pernorbung unb iSnt* 

1 X>0l. ^oops, KcallcrtFon ber germanifeben Kltcrtumefunbc, unter „3n* 
bogermanifche ©vraepen". 

* Karug, ?Der ^aepbogen, Kosmos, ^eft 11, 1923. 
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noröung btt Scpöltcrungcn in6ogcrmanif(t>cr 0prac^)e gerabeju eine „Sors 
menlc^)rc" nor6raffifc^)cr Ttuebreitung unb Btammcsgcfcbicbtc entwerfen, 
wel(^)e 6ie gemeinfamen 5üge im i^ntfleben unb Hiebergang aller norb* 
raffifd) bedingten X)ölfer aufjeigt. 34> b^be bae in 6er „2^affentun6e iSuro* 
pae" perfu(bt un6 gebe 6ie betreffenben Stellen im ^tussug bitf wieber: 

IDie öefeUfcbaftöform, bie politifebe Sorm — wenn man für biefe Srüb« 
seit berlei ?tu9brücte gebrauchen barf — anberte ficb wobl sumeift beim 
X)erlaffen ber Urfi^e. IDa, wo Horbraffe rein erbalten in gefc^Ioffenem (öe* 
biet fiebelt, mug fi(b eine 2trt t>oIt6berrfcbaft ergeben, ausgeübt pon ben 
angefebenflen tHännern ber einseinen Stämme. iDen Gebieten reiner 2iaffe 
tonnte wobl eine Ttrt republitanif(^)er 0rbnung eignen, weil, wenn übers 
baupt i'e, fo bic>^ einmal in XPirtlic^jteit lauter Sreie unb (öleicbe fiebels 
ten unb eine Sebiebtung nur möglich warb bureb bie befonbere Begabung 
unb ILattraft einseiner Sippen unb nur folange beren Itattraft bauerte unb 
ficb forterbte. IDie Bolteberrfcbaft, eine ^rt Kepublit, tonnte ficb einftellen 
wie unter ben norbifebm ^slänbern, fo unter ben norbifeben 0itbmarfcbern 
unb fo au(b in frübefter Borseit überall in ben (Gebieten überwiegenb nors 
bifeber Kaffe. Sobalb aber ber <5^itnatboben t?erlaffen war, mußten ficb 
ariftotratifebe formen, mußte ficb fin^ Kbelös ober Königeb^rrf^c^ft ers 
geben. IDer norbifebe Stamm s^ö bureb frembes ^anb, unterwarf ficb 
frembraffigeö t>olt, man beberrfebte es als Kbelss unb Bauernfebiebt, ale 
bie Herren. Burgen mußten sur Beberrfebung errichtet werben. 160 ift bes 
Seiebnenb, baß bae mittels bis norbweftbeutfebe (öebiet, in welchem wäb* 
renb »orgefcbicbtlicber feiten bie norbifebe Kaffe porberrfebte, teine Burs 
gen tennt. ^9 ifl beseiebnenb, baß Burgen ben xi)eg aller inbogermanifeben 
Stämme norbifeber Kaffenbertunft angeben, Burgen, in benen bie rechts 
ectigen <^äufer unb Säle fteben. 

3n bauernben Kämpfen mag bas Scbidfal ber einseinen Stämme fie 
babin geführt b«ben, wo ihre eigentliche Siebelung begann. tDaren bie 
einseinen Horbpölter erfl feßbaft geworben, b<ttten bie Haebfebübe nors 
bif4)er Scharen einmal aufgebört, fo begann ber Borgang, ber sur Kuss 
bilbung gefonberter Boltstümer führen mußte. IDie 0berfcbicbt 
fühlte ficb fcblirßlicb nicht mehr als fremb, fonbern eben als ber Kbel unb 
Bauernftanb eines beftimmten Boltes ober beffer: beflimmter Stämme, 
benn bei allen Böltern inbogermanifeber Sprache ifl bie Urform bes ^es 
meinfcbaftslebens ber aus Sippen (^roßfamilien) beflebenbe Stamm, ber 
pon einem <bcr3og mit begrenster Ulaebt geführt wirb. IDie ftaatlicbe Bers 
einigung folcber Stämme s« einem Bolt unter einem König ifl jeweils 
erfl eine swUte Stufe ber (öemeinfcbaftsentwicflung gewefen. 0ie Bers 
fcbmelsung ber beiben Kaffenfcbicbten su einem ficb eins füblenben Bolfe 
liegt ben gefcbicbtlicben Kufseiebnungen biefer BölEer meifiens febon weit 
poraus. 3n ihr eigenes gefcbicbtlicbes Bewußtfein treten biefe Bölter febon 
als abgefcbloffene Bolfstümer ein: ber norbifdbe ^tWmt fiebt ben norbifeben 
Utatebonen als feinen Scinb, ber norbifebe (patrisifebe) Körner fiebt ben nors 
bifeben Kelten als feinen Scinb unb tritt ihm entgegen als ber Schüler auch 
ber wefUfeben unb ofUfeben (plebefifcben) Unterfebiebt. IDie Berfebmelsung 
ber Kaffen ifl bamit porbereitet. ^angfam gebt fie por ficb, folange bie 
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H6cl0s un5 Äönig9^crrf(t)aft beftclH, fokngc 6ic tlaren 0tanöc9grcn3cn bc? 
fteben, Btönbeegrensen, cntftanbm öu9 Haffengrensen. IDiefc feiten tiarcr 
(Sebiebtung finb sugicicb 6ic ein3clnen norbraffifcb* 
bebingten X)öltcr. ^in XX>cttbewcrb ber Äübnbcit, ber S<ibrten «nb Höinpfc, 
reifft ba0 gan3c X)oIt 3U ben (Löten fort, t?on benen bic altinbifcbe unb ölt« 
perfif(bc lDid?tung beriebten, r»on benen bie griecbifi^e 3Iiö9, ber öngelföcbft* 
f(bc Beotoulf, bie £bbö, bie islönbiftbc 0ögö wie bö9 beutfdje nibelungen« 
lieb tünben. IDie öbligen tHenfeben folcber feiten frögen ficb immer, ob öU 
ibr ^Lun r>or ben „t>ötern" befteben Eönne; fie b^tben ein fefte9 (öefe^ ber 
i^bte, fie b<tlten öuf 0ippen3ucbt, fie wöblen ficb ^<»0 VX)eib föft nur 
ÖU9 ben önbern freien (0ef(bled>tern, geben ibte n^ö(l>ter föft nur ben be« 
wöbrten Uteinnern. IDie Sippen, bie ön (Lü(^tigteit unb ?Löttröft berühmt 
finb, perbinben (Lö(^ter unb Söbne miteinönber. 0d>wö(^>licbe lUnber wer« 
ben öU9gefe^t ober getötet. £)ö9 oberfte (öefe^ ift ^elbentum, ber ein3elne 
bentt weniger ön ficb Sippen« unb Stömme9ebrc. Streng forbert 
er v)on fi(b, Ööff er ölle überlieferten (öefe^e ber Höcbe, be9 5weil'ömpf9, 
be9 £rbredbt9 unb be9 (Ölöuben9 b^lte. 169 gilt: 3[reue gegen ficb felbft, 
?Lrcuc gegen bie "^Irtgenoffen, 2lu9breitung unb Derteibigung be9 entftönbe« 
nen X)olE9tum9; gefebö^t ift Sreigebigteit, (öroßmut, i6belfinn, ÜDöbr** 
beit9liebe, Selbftt)ertröuen. sbie „öngeborne S<trbe ber ngntfcblieffung", biefe 
eebt norbif(bc gehört 3U IQDefen unb "^Inblid ber norbifeben ttlenfcben 
biefer Stüb3eiten. So erfteben bic (öefittungen ber S*^üb3eit norbifeb^bebing« 
ter X>ölfer, bie un9 burdb bie unbewußt fiebere sSrföffung ber ^efe^e reinen 
Slute9, gefunber Höchtommenfeböft unb triegerifeber i6bte immer wieber 
erftöunen. 

£5o(b febon bie t>oltwerbung ber norbifeben 0bcrf(bi(bt trtit i>er un« 
norbifeben Unterfebiebt b<tt bic tHögliebteit ber HöffenmifebunQ gefeböffen. 
3ebe X)erföffung9önberung tönn bic Schichtung ftören unb bient un9 beute 
öl9 ein 'iln3ei(ben einer Störung bc9 Höffentum9. ©ie untergefebiebteten 
X)olt9teile bringen mit bem Sebwinben ber 0bcrfcbi(bt öuf thöebtpcr« 
febiebung. IDörum febteitet bic Höffenmifebung r>or, fobölb „bö9 X)olt" 
(ber iDemo9, bic Plebejer, bie unteren Höften) bie Säffebtung erfebüttert b<tt. 
lDic9 gefebiebt oft unter ber Hnfübtung norbifeber tltönncr, bic öU9 bem 
ober jenem (örunb 'Hbebböffer geworben finb. IDie Unterf^iebt erbölt 
He(bte; uiele ihrer (ölieber finb reich geworben, unb ihr ^clb erwirbt 
ihnen «Sinfluff im Stööt. So tommt e9 öllmöblicb 3U einer „X)olE9berr« 
f(böft". )C)olt9berrf(böft bebcutet je^t öber ctwö9 gön3 önberc9 0I9 in ben (35e« 
bieten überwiegenber Horbröffc, wo tötföcblicb Sreie unb Gleiche öuf ihrem 
^runb unb ^oben föffcn.i 3e^t ift X)olt9berrf(böft gleicbbcbcutcnb mit bem 
^öffentum, bö9 teinc bcbcutcnben titönner mehr ertrügt, wie e9 cinmöl 
ber ÖU9 bem "ilbel ftömmenbe Pbilofopb <otrötleit09 oon i6pbefo9 ingrim« 
mig febilbert, ber nöcb feiner Hnfcböuung ben sSpbefern riet, fie möchten 

^ 5)ömit ift 3u tJccglctcbcn, böff „bcc bemoFrötifebe ©ebönfe" tm fcbtvcbifjbcn 
ober noctuegifeben \)olföIcbcn nt4)t bösfclbc bcbcutct tute „bcc bctnofcötifcbe 
(Bebönfe" im "OolPölcbcn flöctcc cntnocbctec t)öltctr — jumöl nicht in VTottue« 
gen, tüo bie flöötlicb führenbe Schicht föft »iec 3öhrhunbecte löng bis I8H 
aus bem minbec notrbifchen iDänemötP fam. 
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fic^ alle „tUann für Itlann" l)ängen, 6a es l^re l^ncinung fei: ,,X)on une 
foll feiner 6er waderfte fein o6er, wenn fcüon, 6ann an6er9wo un6 bei 
an6ern."i Dolteberrfcbaft be6eutet je^t lltaffentum, geleitet 6urcb einzelne 
Umftürser iin6 por allem 6urcb 6a9 (0el6 6er unnor6ifcben i6mportömm» 
linge. iDie X)erfaffung xx)ir6 eine X)erfaffung 6e9 I1taffentum9. 0ie richtet 
fid) nid)t mebt nach (0run6befi^ un6 "ilhrtammung, fon6ern nach 6em (0el6s 
befi^. IDie grim6befi^en6e 7l6el9fcbicbt perarmt gegenüber 6er gel6befi5ens 
6en @(hid)t 6er £mporEömmlinge. IDie Derarmung führt 6en 2l6el 3U frag® 
tx)ür6igen X)erbin6ungen mit 6er gel6befi^en6en 0chi(ht frlbft; fo entarten 
piele feiner (Ölie6er. Äapitaliftifche fit»6 fchon Bennseichen einer 
Derfchiebung im 2^affentum un6 förbern rafch 6a9 0(htPin6en 6er norbi* 
fchen 0berfchicht. ©er griechifchr Elegien* unb 0pruch6i(hter (rhf<5gniö, 
6er $ur eine9 folchen lX)an6el9 lebte, h<it r^^n feiner 7(6el9anfchauung 
au9 eine folchc lllachtperfchiebung beutlich gefchilbert: „Reichtum h‘^t bie 
Kaffe perxpüftet." 

Kaffentunblich ift e9 nun fehr beseichnenb, bag 6er £mporEömmling aufs 
fällt unb fi(h lächerli^ macht. 0er Keichtum wirfte fo lang ebel, al9 er 
wefcntlich ^runbbefi^ war unb einer 0chicht angehörte, bie raffenmägig 
3um i^^rrfchen befähigt unb sum Befi^ erlogen war, bie ben Keid>tum 
weniger um feiner felbff willen, al9 um ber ldfachtau9behnung, <^orte9s 
freube unb vShre willen begehrte. 0er Keichtum wirb etwa9 (Öemeine9, 
fobalb ihn eine 0chicht anfammelt, bie nicht bie große ^efinnung baju 
hat; er wirb etwa9 (0emeine9 in bem Tlugenblid eine9 norbifch*bebingten 
t)olEe9, wo ber unnorbifche Htenfch 3U Keichtum Eommt. 0iefer h<^t riicht 
bie ^eben9weife geerbt, bie jum Keichtum gehört, bamit Keichtum nicht 
unebel fei. <^errfchen unb Befi^ liegt ihm nicht im Blute; baher übertreibt 
er, baher fucht er bie Kleibung unb bie (öebärben ber norbifchen 0chicht 
nachsuahmen unb macht fich öabei lächerlich, benn er pergreift fich barin 
täglich. 0er „Pro^", ber i6mporEömmling, ber Keichgeworbene — folche 
^eftalten finb norbraffifch feht feiten. XX)ürbe etwa einmal ein norbifcher 
Itlenfch au9 ber Krmut in ben Keichtum perfekt, er hötte bie ieben9weife 
ber urfprünglich übergefchichteten Kaffe fo in fich, öaß er nicht auffiele. 
lächerlich unb wiberlich macht fich öer i6mporfömmling baburch, baß er 
bie icben9weife norbifcher Kaffe nachahmen will,^ 0ie (öefchichte aller 
norbraffifch^bebingten X)ölfer jeigt bie ^eftalt be9 politifch einflußreichen 
Keichgeworbenen — bie römifchen 0atirifer jeichnen oft fein Bilb — unb 
ber ^citpunEt, in bem er auftritt, jeigt ben begonnenen Kaffenserfall an. 
Bon biefem ilugenblid an befchleunigt fich her Hiebergang cine9 folchen 
BolEe9. 

0ie ^erElüftung seigt fich im täglichen Heben. Untergefchichtete t>olE9s 
teile finb ju Keichtum geEommen, BolE9teile, bie in fich teme eigene iHhte 
au9gebilbet hatten, bie, ungehemmt burch überlieferte9 XBürbegefühl, ihtm 

^ ^telö, d^ragmente &ec BotfoEtatiEcr, Bb. I, 1912. 
^ 3n btefetn Sufammenhang Eonntc man barauf hinweifen, baß man in 

dranfreich Pon HTenfchen unpoenehmeren Kusfehens ober Auftretens fagt: 
„II n’a pas de race“ („t£r hat feine Kaffe", b. h» nichts pon bem Blut ber 
[tpenigßens früher] führenben norbifchen Kaffe). 
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Kctct)tum ausnü^cn. 3c^t voivb alles täuflic^): 6er 0taat tx)ir6 taufltc^), 
bas blonbe ^aaVf bas ^tbel Portäufd>en foll, ber 2(bel felbfl wirb EäufUc^. 
IDie 2tnfcbauungen ber früheren 0berfcbicht werben bem ftcb wanbelnben 
X)olt Iä(herli4>: bas i^elbenjeitalter liegt weit babinten. ^ebräinhe, bie 
aus bem ^affentum ber Pornorbif(^en ^enölterung flammen, tauthen wies 
ber auf. iDie Bitten änbern fi(h, bie 0cbi4>tung bes X)oIts wirb burch 
fchrantenlofe Freiheit unb Steisügigteit, t?or allem aber burch bas Tluffleigen 
ber neuen Reichen uerwifc^t. IDie 2^affem)ermif(hung b<^t ben ^bel sers 
fe^t, bie neuen Leithen beflimmen ben Staat unb wenben ihre tna(^)t gegen 
bie freien Bauern an, bie je^t an norbifchem Blut no(h uerbältnismägig 
am reicbflen finb. IDas ^anb nerbbet, bie Stabte wachfen. iDie Tllluers 

2lbb. 4ö| a, b. Lucius Caecilius Jucundus, hantier in Pompcit. 
Portoiegenb uoröeraOatifeb. 

(Ufll. t)itrmit 6it Kömtrtöpfe in i>er öee t>tUtnifd)(n unö öta röniifc^cn Uoirte") 

mifebung (^unöborg: „bas Blutchaos"), 3« bas <3erbeiflrbmen frems 
ber Kaffenbeflanbteile beiträgt, erseugt ben Pöbel ber großen Stabte, Iltens 
fchenmaffen, bie ihrem tttifchblut nach gänslich richtungslos unb als tttaffe 
l'ebem iginfluß ausgefe^t finb. IDas fpäte 2^om ifl bafür ein gutes Beifpiel. 

tParen bie Srühstiltn burch ein unbewußtes raffeförbernbes unb tüch* 
tigteitsförbernbes Perhalten getennjeichnet, fo h<»t fich fe^t ein XPanbel 
bollsogen, ber jur iSrhaltung gerabe bes minberwertigen Blutes führt, 
3ur i^rhaltung unb Pererbung Eranth^fter Erbanlagen: bie cLüchtigEeit ifl 
je^t nicht mehr Tluslefegrunbfa^, eher bie großftäbtifche (öeriffenheit; bie 
Itochter bes tüchtigflen ^efchlechts wirb nicht begehrt, fonbern bie Hochter 
aus reichem <odus, mag fie auch ^it fchlcchteflen Erbanlagen befi^en. Eine 
gewiffe S^uthl t>or Perantwortung gegenüber ber PolEssuEunft mag 3ur 
Tlufjucht auch folcher Äinber führen, bie man früher ausgefe^t ober ges 
tötet hdtte. Bei isomer ift tLherfites ber einzige Brüppel, bei ben römifchen 
Schriftflellern ber Spät3eit ließen fich Icmge 2lufflellungen uon Eörperlichen 
Utißbilbungen unb 2ln3ei(hen feelifcher Entartung finben. SortEoms 
men bient in folchen Spät3eiten eine aufrechte (öefinnung am wenigflen; 
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Öen 2tufred)tcn mag oft Uteuc^clmorö ober t)eibannung (Oflratiemoe, 
Proftription, 2^cUgion0r>crfolgungcn, ^töclexjcrtrcibungen) gleicbfam au8 
6cm iSrbgang 6c9 X)olEc9 entfernen. IDic Bpätseiten bef(^>leunigen fo je« 
toeils 6ie Entartung fo febr, 6a^ fief) ein PoIEatum in Euerer ^eit DÖIIig 
pcrwanöclt. IDer (öelörei^tum fclbfE mag ficb für feine ^xweefe unbewußt 
ober bewußt gerabesu Entartung unb Pöbel jüc^ten; eine ETlaffe fällt 
ihrer ?trt nach am ebeften bem (öclbeinfluß anheim; fic läßt fidh x’om 
neuen Reichtum, bem unfid?tbarcn (öelbrcithtum, ^rot unb 0pielc bejahten 
unb fi(l) bann gegen bic Ickten Beftänbc bes jwar t>icl geringeren, aber 
fi(htbaren 2<eichtum0 be0 (Örunbbefi^e0 IcnEen. 

ÜDar ber ^runbbefi^ bi0 in fpätere feiten hinein in i^^nben einer ange« 
flammten 0(hi(ht, bic noch manche norbifc^en 5üge bewahrt höben mochte, 
fo geht auch er in ber Bpätjeit in bie ^anb be0 ftäbtifchen (0eIbreichtum0 
über. 3m ftäbtifchen (öelbgefchäft be0 untergehenben (0rie(henlanb0 unb 
Kom0 fcheinen ^enfehen mit uorbcrafiatifchen 5ügen häufig gewefen ju 
fein; ber »orbcrafiatifchen Kaffe ifl ja im allgemeinen eine befonbere ^änb« 
Icrgabc unb UlenfehenEenntnw eigen (ugl. 0.227). (öregor non (Lour0 
berichtet non ben jubifchen unb fyrifchen i^)änblcrn, bie in (öallien umher« 
jogen, unb eben 3uben unb 0yrier finb X)ÖIEcr mit flärEerem norberafiati« 
fchem £infchlag (ngl. 1(66.401). 

lDa0 )ßnbc ^ricchenlanb0 wie ba0 ißnöc Kom0 ifl geEennjeichnet burch 
ben ETtangel überragenber Ulenfehen: ba0 norbifche Blut ber ^rühjeit ifl 
jum größten (Teil nerfiegt. IDa0 s6nbe ^rie(henlanb0 wie ba0 i6nbe Kom0 
ifl gcEcnnjeichnct burch iriehr ober weniger unfichtbare <^errfchaft cinjelner 
(öelömänner, burch Pöbclgefinnung be0 immer mehr entartenben, immer 
grünblicher mifchraffigen X)olE0, cnblich burch ein Iangfame0 1tu0flerbcn 
ganjer (Gebiete. IDie ^eugniffe bc0 1Utertum0 erwähnen ben Bierfall ehe« 
mal0 nolE0rcicher 0täbte: bic Ulittclmeerlänber waren erfchöpft. Hur bie 
HachEommen ber 0EIancn au0 fernflen «grbgebieten empfanben Eeinen sSEel. 
(Laufenbe aber — baruntcr ficher niete ber Beflgefinntcn — nahmen bc« 
gierig ba0 inönch0tum bc0 fich au0breitcnbcn (£hriftentum0 an fich, wanb« 
ten fich non biefer faulenben XX>elt unb flarbcn ohne HachEommen. IDer 
„Untergang" war ba. 

00 etwa enbete notwenbig bic (öefchichle alter norbraffifch*bebingtctt 
X)ötEer, bic einmal in ihrem Fortgang eine Kichtung eingefchlögen hatten, 
bie jur 1tu0tilgung ber norbifchen X)olE0glieber führte, ©er t>erlauf mußte 
fich befchleunigcn in ben BölEern, bie einmal enbgültig nom <5^ii^ötbcjirE 
norbifcher Kaffe abgetrennt worben waren. 3nber, Hellenen, Perfer, Kö« 
mer unb ^Leile bc0 Ecltifchen t)olEe0 waren ihren (Gebieten nach getrennt 
nom Bfuförnmenhemg norbifcher üölEcr, wie er im norbwcfleuropäifchen 
(öebietc, nahe ber Urheimat, länger bcflchen bleiben mußte. iSinc ißrneue« 
rung norbifchen Blute0 war innerhalb ber füblichen t>ölEer unmöglich. 

Uberblicft man all bie Untergänge ber großen Keiche unb ber fchöpfe» 
rifchen (öefittungen non 3nbicn bi0 über0 llbcnblanb hini immer erfcheint 
bie0 Elar erfichtlich, baß jeber „Untergang" eine0 t)olEc0 inbogerma« 
nifcher 0prache bebingt ift burch ba0 t>erfiegen bc0 Blutc0 ber 
fchöpferifchen Kaffe, ber Horbraffe. — 
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€in Bu(^ ^at 6ic 2^un6c in lDcutfct>lanö un6 Europa gemadjt: 

„5^cr Untergang 6c9 'Ztbcnblanbcö" uon 00\x>al6 Spengler. Tille 5eid)rn 

eines jeben Hiebergangs ber großen (öefittungen l)at Spengler in feinem 
!Öu4> betra(^tet, bie Urfacl)e felbft, bas X)erfiegen bes norbifd^en Blutes 

innerl>alb ber betrachteten X>oltstümer, h^t Spengler nicht gefehen. £s 

lohnt fich htwte, bie Spenglerfchen Behauptungen raffenhinblich 3u prüfen. 

Spengler fieht es gleichfam als ein Si(h*fUbft*ergreifen ber hUlrnifchm, 
gef<hi<htslos, bauerlos lebenben Seele an, „als ein Symbol erften T^anges 
unb ohne Beifpiel in ber Äunftgefchichte", baß bie Hellenen ber Borjeit 

„plö^lich" Pom Steinbau 3um <^ol5bau „jurücUehren". Unb xueiter ftellt 

er feft: „3n ber homerifchen 5tit fo gut toie in ber uebifchen erfolgt ber 

plö^liche, materiell nicht 3U motit>ierenbe Schritt r>om Begräbnis jurBers 
brennung." So muß Spengler bei all bem überfehen, baß es nicht bie 

gleiche „Seele" ift, bie fich fo äußert, „piö^lich" ober „mit rätfelhafter 

Behemens" follen nach Spengler in einer mit formlofer Utenfd^hUt erfüll* 
ten Uanbfehaft (öefittungen entftehen. £ine folche Ttuffaffung h<^t bies über* 

fehen: sumeijl finb (öefittungen entftanben burch erobernb in eine ^anbfehaft 

einbringenbe Stämme, öfters wohl Stämme pon XBanberhirten, bie fi^ 

als ftaatlich gejtaltenbe inerten über bie „formlofe Ulenfchhcit" einer ohne 
ftaatsbilbenbe ^ähißteiten bahinlebenben, oft ^^adbau treibenben Bepölte* 
rung fe^en. 3nt inbogermanifchen öefittungen 3nbiens unb (örie* 

chenlanbs waren es bie norbraffifchen, erobernb einbringenben 3n6er ber 

webifchen ^eit unb bie norbraffifd^en, erobernb einbringenben ^dkmn ber 

„homerifchen" SUt» welche ihre norbifchen Sitten „plö^lich" mit fich in 
bie ^änber brachten, in benen fie bann ihr „Seelentum" weiter entfalteten: 

fie bringen bie Berbrennung mit, bie allen norbraffifchenBölterngemeinfam 
ift,i fie bringen ben f^olsbau mit, ber bei ben »orwiegenb norbifd^en Slan* 

binaüiern heute noch her^f^ht. So überfieht Spengler immer wieber bie 
raffifchen Bebingungen bes ^efchichtsbilbes. Beifpiele Eönnten permehrt 

werben, ^kr fehlt ber Kaum’, i^ätte fich Spengler eine raffenEunblidK ^e* 

f4>ichtsauffaffung bienen laffen, fo hätte ihm auch nicht entgehen tonnen, 
baß man pon einem Tlltern bes hellenifchen BolEes, ftreng beobachtenb, 

gar nicht reben barf, ebenfowenig Pon einem Tlltern bes römifd)en Boltes 

unb ebenfowenig Pon einem in ober nach einer Spät^eit hrt^^nftommenben 

„neuen ^ebensgefühl". IDas „entartenbe" BolE ift fa fchon lange nicht mehr 
bas norbraffifche htlicnifche BolE, beffen £benbilber feine Äünftler in UTar* 

mor bilbeten. IDas entartenbe Kom ift fchon lange nicht mehr bas norb* 

raffifche Kom, bas ein BDeltreich gegrünbet h^tte. iDas „neue ^ebensgefühl" 
aber war febesmal bas ^ebensgefühl ber UtifchbepölEerungen, bie in ber 
„Spät^eit" nach wie por ihr UTaffenleben unfehöpferifeh fortlebten, unb fe* 
ber „Untergang" ber ^ef^ichte Pon 3nbien bis übers Tibenblanb hin war 

immer bas Berfiegen bes Blutes ber fchöpferifchen Kaffe in einem Staats* 
unb (öeiftesleben. 

^^ugen Sif<hct faßt folche ^rfcheinungen bes „Untergangs" unb „Tll* 

terns" einmal fo sufammen: „£in Tlltern eines BolEes gibt es wohl, nie* 

^ Bgl. 3ltas, Tincis, Bcotpulf. 
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mal0 aber bae Tlltcrn einer 7<affe. IDie menf(t)n(^»en Kaffen altern an fi(^> 
ebenfowenig unb fterben ebenfowenig wie tierif(t>e unb pflan^lic^je Kaffen. 
@ie tonnen nur auögetilgt werben, alfo eines unnatürlid^en ZLobes fterben. 
ÜDas ber ^^ifloriter als IDegeneration, 0ie(^tum unb Kltern eines X)oItes, 
fa was er als Untergang eines t)oltes fielet, finb bie t>ertel)rter 
Tluslefe ber Kaffenbeftanbteile bes betreffenben X)oltes. XX>enn bie erbmägi* 
gen Präger ber betreffenben Begabung, wenn bie raffenmäßigen S^brer 
burd? irgenbweldje Ttuslefevjorgänge ausgetilgt ober ausgefd>altet finb, ift 
eben bas X)olt nicht mehr basfelbe, was es uorber war. XPenn ein Polt 
burd) triegerifche ober aud) burch friebliche, allmählich burch sSinwanberung 
erfolgenbe Kaffenmifchung in feiner raffenmägigen ^ufammenfe^ung ein 
anberes geworben ift, wirb auch feine geiftige ieiflung eine anbere werben 
müffen. IDiefe anbere Tlrt, t>or allen Btüden ein wirtfchaftliches unb politis 
fd)es 0inten, wirb, wie gefagt, ber (öef(hicht9forfd)er häufig als Tllterss 
erfcheinung auffaffen, es ift in XPirtlichteit eine raffenmägige Peränbe* 
rung."i 

XPenn man alfo x)om „Tlltern" eines Poltstums inbogermanifchet* 
0pra(he fprechen will, fo tann barunter nur uerftanben werben: bas 
0d)winben bes Blutes ber porwiegenb norbifchen fchöpferifchen 0bers 
fchicht. Por 0pengler hettte fchon Breyfig^ auf bie (öleichläufigteit ber 
hellenifchen, römifchen unb beutfehen (öefchichte hiugewiefen unb bargetan, 
bag ein ^tit 500 t>. Cht* etwa auf gleicher „0tufe" flehe wie 
ein Körner ber ^eit 350 n. €\)t. unb ein IDeutfeher ber 5eit |500 n. 
Tiber Breyfig hot ebenfowenig wie 0pengler ertannt, bag biefe Tlrt ber 
„(öleichseitigteit" in ber ^efchichte inbogermanifcher Pölter burch bie 
gleiche 0tufe ber £ntnorbung bebingt ifl.® 

^ Baur^cfifcher^Ccna, Bb. I, 1927. 
^ „^cc ©tufenbau unb btc (BcfcQc bcc Xücltgcfchtcbtc." 1905. — Tlls iBcgcc 

»ettcat fcboch ben (Bcbantcn bes „Btufenbaus" im Pöltcclcbcn ber cömifebe 
cBcfcbicbtsfcbccibcr Parro (JJ6—27 u. nach ihm ber römtfehe Kebnec 
Publiuö Tlnniu» d^lorus (2. 3ahrh* n* ^hrO; nad> ihnen ber itülienifd>e Phi* 
lofoph Pico (1688—\7^^), ben (Bebanten bes „Untergangs" bes Kbenblanbes 
als tCr^er (Braf (Bobineau, nach ihm (Braf Pacher be ilapouge. 

® Brevfig betrachtet aber auch bas „Tlltern" t»on Poltern weit augerhalb 
bes Be3irts ber (uon norbifd;>en ©tämmen überbrachten) inbogermanifchen 
©prachen, uon Poltern alfo, bei benen nicht eine ißntnorbung als lirfache bes 
Vtiebergangs angefehen luerben barf. iCingehenbere ^forfd^ung wirb feboch 
aud) in foldhen drallen — falls eben nicht geivaltfame Sergörung t)on äugen 
uorliegt, — jeweils bas ©d^winben einer fd^öpferifchen 0berfchid:)t t^ermuten 
bürfen unb feg^ellen tonnen: bas ©chwinben einer bem Poltsburchfd)nitt 
raffifcl) gleichgearteten ©chicht ^öherbegabter ober bas ©chwinben einer uom 
Poltsburchfchnitt raffifch uerfchiebenen 0berfchid^t. 3ch neige 311 ber Kn» 
nähme, bag fag jeber 3U beobachtenbe (Befittungsauffchwung aus Überein» 
anberf(hichtung 3U)eier Kaffen entffanben iff, aus ber Kraftentfaltung, bie 
anfeheinenb jeweils beim Sufammenwirten ^ührenber unb (Beführter ent» 
geht. 5)amit ergäbe (ich bei jebem „Untergang" eines Poltes unb einer (Befit» 
tung bie »frage, ob nicht eine ubergefchichtete Kaffe unb welche Kaffe in bem be* 
treffenben Polt bahinsefchwunben iff. I£s iff 3. B. überaus wahrfcheinlid>, 
bag ber Bebeutung ber norbifchen Kaffe im lieben ber inbogermanifchen Pölter 
bie Bebeutung entfpricht, welche bie homitifche (äthiopifche) Kaffe im Heben 
vieler Kfritagämme, befonbers ber ©tämme homitifcher ©prache, gehöht hot 
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2(u(^> 6ic Betrachtung öcriemgen fccHfchen 5üge, 6ie allen X)öltern inbo* 
germanifchtr Sprache gemeinfam waren ober finb, würbe ein Urteil ab* 
geben über bie fich in folchen Sügen äugernbe ^iaffenfeele, bie Horbifche 
Seele; ich h<^be in ber „2^affentunbe iSuropas" (3. “ilufl. igr^g) öiefe fee* 
lifchen 5üge nach ^buarb Uteyer 3U Eennjeichnen rerfucht. 

unb bat» VOenn binsegen ein “Uolf unb eine (Befittung buccb eine lange Seit* 
bauet eine getniffe StetigFeit bet fenn3eicbnenben 5üge jeigen, wie es in cübina 
eefheint, fo wirb man auch eine »ecbaltnismägig ungeflotte BetJÖlEecungs» 
fepiebtung mit etwa gleicbbleibenbemtCtrbaltungssujlanb bet einzelnen ©epiebten 
annebmen büefen, (Bumplowicj böt febon in ben feüberen 2lu5gaben feines 
Buebes „55ec Baffenfampf" (3» 2lufT. 1928) ben ©ebanEen ausgefptoeben t 
„0bne 'Haffengegenfä^e gibt es feinen Staat unb Feine gaatlicbe iEntwirflung, 
unb ohne Baffentjecfcpmeljung gibt es Feine lEultuc unb Feine Siuilifation." 



Äaffcngcfc^ic^tc öcr fcltifc^en unö gctrmanifc^en 

©tdmme. Äaffengef4»t4)te öee öeutfc^en X^olfee 

Y^on all 6en X)ölEcm norbif(i)ci: <^crtunft finö für bas heutige i^uropa 
x>or allem für 6tc 2^affcngcfcf>i4)tc sbeutfdjlanbs befonbers widb* 

tig: 6ic Äcltcn unb btc (öermanen, bie 3xx)citlc^tc unb blc Ic^te XX>cllc 
ber Horbraffc. E)ic X)orüerrf(t>aft ber Äcltcn in Europa mag fief) seit* 
li(^ etwa »om 3at)re 900 bie sum 3at>re 200 d. Cf)r. erftreefen mit einem 
tnadjtböüepunlt um 400 v, Cl?r. iDie Beltifd^e Urbeimat »erlegt bie Bpracb* 
x»iffenfd>aft na(l) 0übbeutf(blanb, »or allem ins IDonautal. ©cbucbb«rbt 
mö(bte bie fog. ^anbteramü, einen beftimmten bonaulänbif(b>en (öefägjlil, 
ben Gelten 3ufd>reiben (»gl. 0. 334). 3nnerbalb ber Banbteramit unter* 
febeibet man t»ieber 3t»ei Wirten, bie 0piralEeramiB unb bie ^inUlfttinf 

Beramit. 2119 Urbeimat biefer 0tile mug etwa bae öfUi(be 0übbeutf(blanb 
unb Ulabren unb Böhmen gelten. ICDieber würben fo 0pra(bwiffenf(baft 
unb X)orgefcbi(btf eine gleiche Urheimat binweifen. Beibe würben au^ 
auf bie gleichen 2lu8breitung9wege binic»eifen. 0(hon in ber 3ungftein3eit 
seigen fich bureb bie 2lu9breitung ber BanbBeramiB t)ölBerf(haren an, bie 
»om Urgebiet bee Beltifcben X)olBe8 au93ogen, 0tamme, bie Pflugwirtfebaft 
befa§en unb Piebsu^t trieben. 0iebenbürgen wirb erreicht, 0übruglanb 
wirb erreicht unb febon in einer ^eit, bie ber myBenifcben »orausgebt. 0ol* 
len wir f^on biefes Porbringen mit einem PölBernamen ber fpäteren 
räume belegen? PDenn ja, fo wirb fich am ebeften ber Harne ber Äelten 
bieten, falle man babei nicht auch an frühe PDanberungen uritalifeber, ur* 
bellenifcber unb urtbraBifeber 0tämme benBen muß. 

2iu(b in IDeutfcblanb b«t bie 0piralBeramiB ihr (öebiet erweitert. „Bie 
0piralBeramiB ift ben 2^btin binuntergegangen bie 3um Heuwieber Beden 
unb »on ba wabrfcbeinlicb bureb bie £ifel nach Belgien. Bie böbmifebe 
i^inBelfteinBeramiB aber b^t fid) in einer großen P;;)elle bureb 0acbfen unb 
itbüringen bie in bie ^^arsgegenb geworfen. 3brt lebten 2lu8läufer er* 
reichen öfUicb unb füböftlicb »on Braunfebweig bie örense ber Ulegalitb* 
Bultur" (0cbucbb<Jtbt). UrBeltifcbe 0tilformen erreichen alfo bie Trense 
gegen bae Urgebiet ber (öermanen. Bie 0pracbwiffenfcbaft legt in Über* 
einj^immung bierntit bie Bftgrense ber Gelten an eine ^inie Lüneburger 
<oribe—<^ilbeebeim—(ööttingen—i6ifenacb—^Thüringer XPalb.^ Pon 0üb* 
beutfcblanb unb »on ben 2<btinlönben aue richtete fich bann ein Porfloß 
ber Belten nach POeften, in bae fpäter nach einem Beltifcben 0tamm be* 
nannte (Bailien. Ulan wirb bie erfie ^inwanberung Beltifcber 0tämme in 
bae linBerbeinifcbe (Bebiet in bie ocit um 900 ». Cbr. »erlegen bürfen. Por* 
gefcbicbtlicbr Sunbe seigen an, baß ber norbifebe ^uftrom ber Belten in 
ber <^>allftatt3eit nach S*^<^uBreicb unb »on bort aue nach 0panien gelangt ifl. 

£e begann bie weite 2(u9bebnung, bie fernen sSroberersüge ber Belten, 

^ Pßl. ^irt, (Bcfcbicbte bcc beutfeben ©pca4>e, Iblb. 
<■). S- (ßüntCjtr, IDtfd). XafTfntunöt 24 
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tx)cld)e 6ie näc^ften 3a^r^>un6crtc umfaffcn un6 6crcn raffcngcf4)id)tli4)cn 
Derlauf 6ic „2<affcntun6c Europas" (1929) bcf(^)rcibt. 

IDas mäd)ttgc X)olt bcr Belten mu§te in all feinen ^roberungsgebieten, 
in Sf<^nfrcicl> wnb 0panien, in ben Tllpenlänbern unb in ber Poebene, lang* 
fam ber Baffenmift^ung verfallen. Vio&) in ber frühen ^ifen^eit erfcheinen 
bie 0d)äbel bee gallifcben 0tammeö ber Belten fajl burebweg norbifeb. 3ti 
ber fpäteren i^ifen^eit finb febon reicblicb Burstöpfe unter ihnen uertreten.^ 
Tluf beutfebem (öebiet mögen bie Belten anfänglich flart x?ortx)iegenb nor* 
bifdb, im Horben ihres Poltsgebietes uorxniegenb norbifch mit fälifebem 
^infcblag gexoefen fein, unb mancher norbifebe IDeutfcbe tönnte ebenfowohl 
t>on Belten wie t>on Germanen abftammen (fa fogar pon Urbellenen ober 
Uritalitern, bie blutigen beutfeben ^oben befiebelt h<^ttrn). Tluf mitteleuro* 
päifcbem (öebiet (feinen bie Belten außer in Böhmen unb 0(blefien eine 
gewiffe t)erbrängung oftifcher unb binarifeber tTlenfcben erreicht s« h<^ben; 
minbeftens b«t bie teltifcbe ^errfebaft, barunter bie <5rrrf(b«ft ber teltifcben 
<^elt>etier in ber 0(bweis unb im Tllpengebiet, ben X)erojbungeDorgang 
wieber aufgebalten. XX>ie ficb über bie tJorwiegenb oftifcb befiebelte Pfahl* 
baufchiebt 0übbeutfcblanb9 unb ber 0cbweis mit bem Tlnbrudh ber Bronse* 
seit eine norbifebe 0(bi<bt gelegt h<^t> fo muß wohl auf eine 5eit ungeftör* 
ter ojtifcber, »iellei^t auch binarifeber Tluebebnung unb sSinfieferung ber 
)C>orftoß ber »orwiegenb norbifeben Belten erfolgt fein, ber bie niebtnorbi* 
febe BeDÖlterung wieber in unwirtlichere (öebiete perbrängte. XParen bie 
Belten in Böhmen, in 0übbeutfcblanb, im Tllpengebiet unb in 0beritalien 
ber X)ermifcbung mit oftifcher unb binarif4>er Baffe ausgefe^t, fo in ^rant* 
reich, €nglanb unb 0panien hauptfächlicb ber Dermifebung mit weßifcher 
Baffe. IDer Harne ber Beltiberer weift beutlicb auf ein Poltstum hin» 
aus einer überwiegenb norbifeben ^^errenfebiebt unb einer iberifeben, b.h- 
überwiegenb weftifeben Unterfebiebt beftanb. 3n bem tTtaße, wie bie Baf* 
fenmifebung fortfebtitt, febeint auch ber Verfall ber teltifcben tTlacbt begon* 
nen unb ficb »ollsogen su h<^I>tn. IDie Porherrfchaft ber Belten in Jtlittel* 
europa, ficb um 900 p. Ch*^* antünbenb, um 600—400 p. (Ehr* tiut» ^öhe* 
puntt erreicbenb, febwinbet fcbließlicb unb enbet um 200 p. Cbr* 3uuttc 
Swifte, in benen ficb i>it norbifebe 0berfcbicbt gegenfeitig ausmersen mußte, 
gingen bem Hiebergang poraus, 5trf<^ll her (öelbwährung begleitete ihn. 
i^s ifl beseiebnenb, baß bie teltifcben Pölter bei ihrem erften flSrfebeinen unb in 
ihrer früheren (öefebiebte Pon ben 0cbriftftellern bes Tlltertums überein* 
flimmenb als hoebgewaebfen, blonb unb blauäugig gefebilbert werben; Pon 
ber 0pätseit teltifcber Pölter wirb immer febon ein tPuebs überliefert, ber 
nicht mehr bie (öröße ber Germanen erreiche, unb eine mehr rötliche ober 
rote Haarfarbe. ^ 

^ ^amV/ Les premiers Gaulois, L’Anthropologie J^Oö/OT. 
2 ^etr (BcgcnfaQ eines entnoebeten gegenüber einem noch übeccsiegenb nor« 

bifeben Polte erfcheint im (Begenfa^e jener gallifcben grauen ber ©tabt <E>er« 
gonia, pon benen Caefar berichtet, gegenüber ben germanifepen grauen teu« 
tonifchen ©tammes, Pon benen Plutarcpos berichtet: Bis (Bergopia pon ben 
Bömern belagert mürbe, warfen bie grauen ber eingefcploffenen Bepölterung, 
mit entblößter Bruß über bie ©tabtmauer liegenb, ben römifepen ©olbaten 
Bleiber unb ©ilber ju unb baten um (Bnabe. ^Einige ließen fiep an ben ^änben 
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nor6if<^)sTX»cj^if(^c0 Kaffengemife^), in 6cm allcröingö mit 6er Seit 
6er oftifc^)e i^infc^lag immer ftarter mur6e, fc^eint 6ann in Sranfreid) 6a0 
eigentliclje „gallifc^e" tDefen erzeugt 3U Ijaben, t»ie e0 6ie alten @ci>rift* 
fteller, Dor allem Caefar, bef<^rieben b<^ben: i'ene iCigenf(l>aften, 6ie mir 
au(t> im heutigen Sran^ofentum nod) ju ertennen glauben. IDeutlic^ mifd)ten 
fi(^) 6a meftifcbslei6enfchaftlid)e0, erregbare0 tDefen mit nor6ifd>sfriegeris 
fd>em tPefen, nor6ifd)e @chöpfer!raft mit meftif(^er tHunterteit un6 €itth 
Eeit. XX>a0 mir brüte al0 be3eicbnen6 „feltifd>" empfin6en, ijl in 6er ^^‘^upts 
fadje ein nor6ifd)smeftif(b>er 7^affenau0gleicb.i 

+ 

^0 gibt in 6er frühen (0efchid)te 0tämme, x)on 6enen 6ie Sr>rfchung 
nid)t meig, ob fie 3U 6en Belten ober ju 6en Germanen 3u rechnen feien. 
iDiefe Sr<^0r if^ 3* «uch 
für 6ie (Erenirer (na4> benen 
6ie 0ta6t ^rier genannt ijl) 
nod> nicht entfdjieben. iDie 
nörblichften teltifchen V)ölfcr 
6e0 nic6crrhein0 erfd>iencn / 
6en seitgenöffifchen ^eobad)* . | / V 
tern leiblich genau fomiebie J / \ 
(öermanen, bie noch »u ihtrr t , ' 
norbbeutfehen Urheimat fas ~ 

gen. <oier ifl nicht 6er Baum, W 
bie erflen Tlnjeichen neuer 
norbifcher DölEermanberuns 
gen, bie t)om norbbeutfehen 
Boben au0gingen, 3U pcrs 
folgen. IDie Bimbern unb 
bie (Teutonen finb betannt, 

Ttbb. 402. ©teinjcitUchcr Sunö non (0rog*t1torin 
(VDcgprcugcn): ©cpäbclbrucbflüd, jur Ulcgalitbbcs 
nöltcrunggebörcnö. Brucbftüd eines augergetpöbn* 
lieb träftigen tnännlicben Bcbäöelsnorb. Baffe. 

((Brößtf üängt 203; größte Breite [öa befcbäöigt fdjäQunge« 
tüeife] J3Ö; Cängenbreitcninött etwa 67,0) 

bic ©tabtmaucc hinunter unb tnarfen fiep ben ©olbatcn in bie 2tcme. — 35ie 
nach bem ^^all aller germanifchen Utänner gefangenen Germaninnen baten, 
man möge fie enttneber tbten ober ju X)egalinnen — ben 3u feufepem Heben 
nerpgtcpteten unb »om ©taat behüteten ttempelbienerinnen — machen. Bis 
bie Börner bies oertneigert patten, fanben fie am näepgen UTorgen bie grauen 
mit ipten Binbern erpängt. 

^ Gän3ltcp falfcp ifl es aber, ben heutigen ogifepen lUenfcpen als „feltifcp", 
als „type celtique" (3roca) 3U be3eicpnen. 3u folcper xfeplbe3ei<pnung lagt fiep 
»erleiten, tner bie heutigen Bemopner einiger epemals Mtifeper Gebiete 
betrachtet. SDie Belten in iprem mittel« unb fübbeutfepen ^eimatbe3irP mären 
»ormiegenb norbraffifcp, bie feltifcpfprecpenben Utenfepen aber, bie, aus ICng« 
lanb t»erbrängt, fiep in ber Bretagne nieberliegen, mären »ielleicpt fepon eine 
»ormiegenb ogifd)e Beoölferung gemorben, fo bag heute allerbings bie feltifcp« 
fpreepenbe Bretagne ogifepe Bemopner pat. ICbenfo barf man gep 3U ber fal« 
fepen Be3eicpnung „feltif^e Baffe" au(h baburep niept »erleiten laffen, bag 
bie Bemopner bes eingens Feltifcpen UTaeptgebiets Böhmens, ber Blpen, ge* 
miffer tteile ©übbeutfcplanbs unb mciter ©treefen ^ranfreieps peute »ormie« 
genb ogifcp finb. 3n all biefen fallen pat minbegens feit bem fpdteren UTittel* 
alter eine fidp immer mepr t>ergdrfenbe ICinficferung ogifeper Baffe bas Bilb 
ber Beoölferung gdn3licp »erdnbert. SDie feltifcpfprecpenben tCeile ^ranf* 

24* 
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un6 i>ic (öcfc^ic^tc bce Tiltertumö crl^allt t)on i^rem unö i^rem 
^clbifc^cn Untergang. IDic tclttf(^en 0tämmc tx>ie bas römifc^c T^eid? er* 
fuhren Me neue Unruhe, 6ic 6cn Horben erfaßt ^atte. 

IDas le^te, füngfte X)olf ber Horbraffe, bie (öermanen, rüfteten 
fid) 3U einer Ulac^tentfaltung, bie ber (öefd>id)te burd) il^r fid>tbars 
fle0 i6reigni0, bur(^) bie t)ölterx»anberung, betannt ijt. Ulan follte bie 
X)öltertx)anberung genauer al0 bie germanif4>e ober le^te X>öU 
tertpanberung bejeid^nen. Hur beobalb, xoeil biefe X>ölterxpanberung 
gefcbid>tlicb f(^on fo aufget?ent unb überhaupt in eigentlich gefd^ichtliche 
Seiten fallt, ijl fie ju biefer befonberen Bebeutung gekommen. 2)ie eingehen* 
bere Sorfchung aber enthüllt fie nur al0 bie le^te tDelle ber Horbraffe 
unb al0 bie, toelc^e für bie Ö5ef(hid)te unferer Seit bie toichtigfte getporben 
ifl, tpeil fie bie ^efieblung0Perhältniffe unb 0taatenbilbungen )6uropa0 
unb iDeutf(hlanb0 begrünbet unb f(^ließlid) burd> bie i6rftartung be0 eng* 
lif(l)en X)olte0 bie PortPiegenb norbifd)e ^efieblung Horbamerifa0 ermög* 
licht h<^t* 

Ulan tpirb mit Tlrlbt^ bie germanifche t)ölEcrxpanberung — fo 
ifl fie am heften 3U be3ei(^nen — jeitlid) begrenzen bur(^ ben Seitraum pon 

P. Che* hi0 6oö n. Che. unb tPirb bann nod> eine le^te, bie norman* 
nifche ÜDelle, Pon 700 bi0 ||00 n. Che. Per3eid>nen. Sogar bie Ärieg03Üge 
ber ©chtPeben unter (öuftap Tlbolf unb Barl XII. Eönnte man noch ab 
X)orftöße norbifc^er Baffe beuten, enblich auch noch bie Befieblung Horb* 
amerita0 bb gegen i6nbe be0 19.3ahehunbert0. 

Schon lange aber por bem Seitraum Pon }Z0 p. Che. bb 600 n. Che., 
fchon etxpa 3xpei 3ahetaufenbe Poeher, in ber 3ungftein3eit, laffen fich 
tX>anberungen unb sSroberung0tpege perfolgen, bie au0 bem (öebiet Horb* 
tpeftbeutfd>lanb0 herporgegangen finb. Stpei )ungftein3eitliche Be3irfe tpei* 
fen in lDeutf(^lanb mit ben Seugniffen ihrer Bunftformen auf eine frühe 
(öefittung hin, bie man einer germanifchen Ur3eit 3ufd>reiben muß: in 
Sübfe^tpeben, Oänemart unb Horbbeutfchbnb ber Be3irt ber fog. Ulega* 
lithteramit unb in Chüringen ber Be3irE ber fog. Schnurteramit. ©ie 
ältefte Stufe ift bie ber Ulegalithteramit.^ Sie 3eigt in ihrem Bunftfehaffen 
eine Sormenfehönheit unb einen Sormenreichtum, bie bem tünftlerifd>en 
XX)irten aller anberen Porgef(hid)tli(hen (öebiete überlegen finb. Tluf biefem 
Gebiet ber Ulegalithgräber (<^ünenbetten) ift in ber Stein3eit 3uerft eine 
(öefittung erftanben, bie ab eine Urform germanifdjer Tlrtung ange* 
fprochen werben barf, unb eben biefeo (öebiet tennt fdjon in ber 3ungftein* 
3eit bie h^chftc XX>irtfd>aft0form, bie Pflugwirtfchaft (pgl. S. 333). i^ter 
tpar ber (öefittung0ftanb ber f(^xpeifenben 3äger unb ber ihm folgenbe be0 

cetchö finb heute poctutegenb oßtfch, bie fcltifch fprcchcnbcn Ccilc 3t:lanb6 
heute poctpiegenb meßifch, bie Feltifd) fpcechenben Ceile Scpottlanbö hingegen 
immer noch poemiegenb nocbifch. "Uon ben vfranjofen tnirb befonbers auch im 
Bbeinlanb bie „feltifche Baffe" immer noch ?u VOerbejtnecfen permenbet. 

^ Bribt, iDie Dölfer UTitteleuropas unb ihre Staatenbilbungen, 1917. 
^ 2luf bie 2lu0bilbung biefer (Befittung ber HTegalithferamif haben i»eß« 

europäifche iBinßüffe eingetnirft, was bann gar nicht permunberlich erfcheint, 
wenn man bie im (Bebiete ber JUegalithl'eramif auftretenbe fälifche Baffe in ber 
S. 335 befchriebenen VOcife pon bem altßeinjeitlichen VOeßeuropa ableitet. 
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ioßctbaiie f<^)on t>crlaffcn, »icUcic^jt als eine Solgc bce Tinfloßcö, 6cn 6ic (0cs 
fittimg bc0 ftcinscitUdjcn norbxweftcuropas 6ur(^> bas ^ufammentreffen 
norbifdjer unb fälifcbcr T^affc erfahren t>attc (»gl. 0. 335). 

IDas BUma muß biefe günftige i^ntwictlung beförbert ^aben. €9 febeint 
im norbweflen «Europas ctiaoas wärmer unb minber feuebt gewefen ju 
fein al6 beute. Bübfebtoeben, iDänemart unb Horbweflbeutfcblanb febeinen 
3u ben bi(bteft bePÖlEerten (öebiefen beö i'ungfleinjeitlicben bb bronjejeits 
Heben Ttlteuropas gehört ju b«ben. (öerabe in biefem (öebiet febeint ficb 

iDaö gefcbloffctic Öicblungö* 

gebiet bec (Betmanen um 2000 

t). (Cbr* (nad) Jttontelius) 

iE^ie (Betmanen luaren aber fepon in 

bec 3ungßein3eit über bas ge f cp Io f» 

fene ©ieblungsgebiet pinnus naep 
^innlanb, in bie baltifcpen 2^üflen» 

länbet, naep ItTittelbeutfcpIanb unb bec 

tOeicpfel entlang bis naep <J>aH3ien 
üorgebcungen. 

©pcacplicp paben fiep bie (Bet» 
manen (bueep bie I. Hautnetfepiebung) 

uecmutlicp um 500 v, (Cpc. »on ben 

anbecen 'üölfecn inbogecmanifcpec 
©peaepe getrennt. — 3m Seitraum 
t)on I20 t>. (Cpr. bis öOO n. (Cpr. paben 

pep germanifepe ©tämme über gan3 

IHittel«, VOefl» unb ©übeuropa t>er* 

breitet.— ©pracplicp paben fiep bie 
ein3elnen germanifepen ©tämme im 

3cJbrbunbert n. (Cpr. t)oneinanber 
getrennt. 

aber aueb Pie mifebung 06er ÜbereinanPerfebiebtung Per norPifepen unP Per 
fälifcpen T^affe günftig geseigt su paben. Sälifcpe IQOucbt unP wopl aitcp 
eine im Cro^magnonsierbe liegenPe Äunftbegabung wurPen anfepeinenP in 
befrueptenPer lODeife i>on norPifeper Bdpöpfertraft unP norPij^epem Vov» 
wärtePringen PurepwirEt. 

langfamfeit unP Beparrung finP im HorPweften Tllteuropas, 
im (i5ebiet Per tnegalitpteramit, wopl 3u fpüren. IDiefer gan3e (öefits 
tirngstreia folgt Pen TInregungen Per anfepeinenP norPifeperen Haeps 
bargefittungen nur langfam, tenn3ei(bnet fiep Purep längeres Seflpalten 
am Überlieferten. IDie üeiepenperbrennung ging von norPifeperen Gebieten, 
fei ee, wie BepuepparPt will, Dom Greife Per 0cpnurteramif, fei ee t?om 
Äreife Per BanPEeramiE aus: „IDer megalitpEreis pat Pie Verbrennung ge* 
wiß niept erfunPen, in feinem Bereiepe ift ni^t ein ein3ige9 ^eifpiel naep3Us 
weifen. Beine Bewopner waren anfepeinenP fepon ebenfo Eonferratwe teilte, 
wie Pie peutigen niePerfäepfifepen Bauern. Hur wo Pie megalitpEuItur fiep 
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über i^rc alten (0rcn3cn ^inaiiöbcgibt unö in berStembe unter bem£mflug 
bauptfäcl>Ucb ber 0d)nurteramit, einmal au(^> bee (öernifebes uon 0cbnurs 
unb Sanbteramit, nimmt fie bie X)erbrennung an."i 3mmer tnieber brängt 
ficb 0(bu(bbarbt ber X)erglei(b mit ben gleicbfalls ober beffer: immer 
noch fälifcb burd)mif<bten Uieberfaebfen ber (öegenxoart auf: „XX>e8 0tam* 
me» bie 0a(bfen waren, besfelben waren auch bie bHegalithgräberleute, 
gleicbuiel ob fie ficb felber febon (öermanen nannten ober nicht."^ IDer nor* 
bif(b*fälifcbe Äreie ber tnegalitbteramiE führt neuerungen gar nicht ober 
am fpäteften bureb, inbeffen ber porwiegenb norbifebe (t)gl. 0.330/31) tbü* 

Uavtt XXV 

I. ©übgrcn3c bes gcfcploffcncn ©icblungsgebictö ber (Bcmancn 1750— 
J^OO t>. Cbr. (nad) Äofftnna). 

II. Qübgrenje bcs gcfcploffcncn Qicblungsgcbicts ber (Bccmancn I5'00— 
750 t>. (Cbr. (na* ÄolTinna). 

III. 2Da6 \)c>cbnngcn bcc fmebtfcb'ecminontfcbcn 0tammc bcc (Hcmanen bis 
Utn 600 t>. (Tbc. («»»d? Wähle unö Äoffinna). 

IV. T;)orbctngen bcc ftucbifcb*ccminonif<ben ©tämmc bcc (Bccmancn bis 
um lOO t). Ctpe. (n«d) Äoffinna). 

ringifebe Breis ber 0(bnurEeramiE ficb ausbreitungsbebürftig seigt unb 
wanbelbarer. 

7tu8 bem tbüringifcbtn Gebiet b<^t fi(^ bie urgermanifebe Bunfiform 
ber 0cbnurteramiE über bie mittlere £lbe perbreitet unb ijl bann fernbin 
gewanbert. ÜOelcb« ^in3elftämme mögen fie perbreitet b<^ben? — i6in 
OOeg „b«t bie XX>eicbfel hinauf* unb ben IDnjepr unb IDni'eflr binunterge* 
führt. 160 ifl febon berfelbe XX>eg gewefen, ben fpäter, Eur3 por ber römi* 
feben Seit, germanifebe X)ölEerfcbübe pon ber 0ftfee 3um 0cbwar3en iTleer 

^ ©ebufbbörbt, ^ic ‘Hnfdngc bcc Ä,cicbcn»ccbccnnung, ©igungsbccicbtc 
bcc Pccuü» 2lfab. b. VDtffcnfcbaftcn, XXVI, I920. 

* ©fbuebbörbt, 2tltcucopa, 2. “Hufl., 1926. 
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genommen l:)aben. £& läßt fi4> aber noc^ ein anderer XX>eg ertennen, auf 
öem ebenfalls r>on 6er mittleren i6lbe l;er 6ie Äultur w<xA} 6cm @ü6ojlen 
gc6rungen ift. IDcr gebt 3unä(b>fl nach @ü6en in 6a9 0|talpengebiet un6 
pon 6a 6ie IDrau un6 Bau hinunter 6urcb Blauonien auf 6ic Baltanbalbs 
infcl".i ißroberungssügc x>ott o6er urgermanifeber Btämme mögen alfo 
febon früh v)om blutigen oftmittel6eutf(^cn (öebiet aus Porge6rungen fein. 

tHan tpir6 nur mit größter X)orfi(bt 6ie Btilgcbiete un6 Btiluoanöes 
rungen einer fo frühen jungftein3citli(bcn (Sefittungsflufe mit X)öltcr« 
namen belegen. lDeutlid)cr f«^on bieten ficb aber 6ie X)erbältniffe Horbs un6 
I1tittel6eutfcblan6s in 6er Bronsejeit, por allem aber in 6em 5tit<^bf(^nitt, 
6en im Bü6cn 6cs blutigen 6eutf(ben (öebicts 6ie ^o^^llflattseit be3ci(^)net. 
3n 0(btpc6cn, IDäncmarE un6 ^Teilen nor6xpefl6eutfd)lan6s f(b>eint 6as 
aSn6e 6er ^ronseseit un6 6ie frühe i^ifcnjcit 6urd> eine mertlicbe Älimas 
perf(blccbtcrung auch eine gexpiffc Bentung 6er gcrmanif4>cn ^efittungss 
höbe bevpirtt ju halben. IDarauf b^t Bernanber bingcxpicfen.i Verfall 6er 
Äunflform bureb übertrieben große Tlusfübrungen, zugleich aber and; 5nn6s 
armut tennseiebnen auf bänifebem unb febxpebifebcm Boben bie 3abrbuns 
berte pon ctxpa 76O bis 300 p. Cbr. ttlan barf annebmen, baß germanifebe 
Btämme ober Btammesteile aus Bibtpeben unb 0änemart ausgexpanbert 
finb, xpo tüälbcr perfumpften, Bcen ftiegen unb Utißtpacbs eintreten mußte. 

3n ben gleichen ^citabfebnitten b^it Äcltcntum i^öbepuntte feiner 
flaatlieben unb tünftlcrifeben ißntxpidlung burebgemaebt. Unbcbentlid^ barf 
man bie nnb ihre Äunftftilc b<Juptfä(blicb bem teltifcbrn Doltss 
tum suvpeifcn, bie fpätcre i^allftattseit pielleiebt einem ber <^öbepunttc tcls 
tifeber iTlaebtentfaltung. ÜDie fübbeutfeben Btile ber <^allftatt3cit breiten ficb 
xpeiterbin aus: bie Äclten tpollen ihren tHaebtbcsirt ertpeitern. „ttlan b«t 
in biefer Seit fafl: ben ^inbruef, als ob auch (Dftbcutfeblanb ihren Tluss 
bebnungsbcjtrebungen erliegen tpirb."^ £s mag bie Seit gexpcfcn fein, unb 
man tPirb be in bas $. ober 7.3abrbunbcrt p. Cbt* Perlegcn, ba eine gcs 
p?iffe X)orberrfcbaft bes Äcltentums ben germanifeben Bpracben eine ^eibe 
Pon teltif(bcn XX>örtern als SrembtPörter übermittelt b<tt. 0as Permanens 
tum aber erlag bem Tlnbrang nicht, im Gegenteil: um |00ö p. Cbt. b^tte 
es füblicb etxpa bis sum ^obctal im gereicht, im $. unb 7.3<tbts 
bunbert p. Cbr* tpar es am Unten Baaleufer etxpa bis sur Unflrutmüns 
bung porgerüdt; um 700 p. Cbr., in ber frühen sSifenseit, febeint es Pon 
Horbtpeftbeutfcblanb aus sum Hieberrbein porgebrungen su fein; um 400 

p. Cbr. müffen bie ^egenben um ©resben befiebelt tporben fein. 3n ben 
lebten 3«btbunberten P.Cbr.Pcrbrängt bas (Germanentum bie Gelten aus bem 
tpcftlicben ITUttelbeutfcblanb unb erreicht bieiHainlinie etxpa um |00P.Cbr. 

Beine Tlbxpebr unb fein Vorbringen ift ber Sorfebung crficbtlicb aus bem 
Burgenbau ber tcltif(b*germanif(ben (Grensgebiete. Bei ber Ttufbeefung fols 
eher Burgen fanben ficb ^ie red^tedigen norbifeben Vorballenbäufer xpieber, 

^ ©etnanbcc, iDtc fcbtpcöifcbcn Cocfmooce als 5cugcn poßglastalc 
!EUtnaf(biPantungcn. Bericht bes IBrctutipFomitccs bes II. 3ntctn. (Bcologen* 
fongreffes, ©tocfbolm I9I0. 

^ ©chuchbexrbt, 2IItcucopa, 2. 2Iuß., 1926* 
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6ic f(^)on für öic (pon tnenf(^)cn nor6if4)cr ^cttunft crridjtcten) Burgen 
pon Utytcnc un6 iroja bcscic^ncnö xparcn. Äurj por 6cm Beginn unferer 
Zeitrechnung waren 6ic (öermanen nach Böhmen un6 tUähren porgebrun* 
gen. Um un6 nach |00 p. Chr. beginnt 6ie gcrmanifche )6inrpan6erung in 
6ie (öcbietc sxpifchen Ulain un6 ©onau, nach 7^ p. Chr. 6ic sginxpanöcrung 
in Pfal3 un6 i6lfa§, nach 9 p. Chr. 6ie burchöringung Böhmens un6 Uläh« 
rens, nach 20 v, Cht* bie Ungarns. J^injclne abgetrennte gcrmanifche 
0tämmc waren aber fchon weiter geörungen. IDie Baftarnen hatten 
fchon um 17$ p. Cht. am Unten unteren iDonauufer gcficöclt (pgl. Ttbb. 409). 
iDie Ztit war nahe, wo 6as PoItsftarE geworbene Germanentum aller 
©tämme 6ie ^roberungswege betrat, 6ie aus 6er Gcfchichte betannt fin6. 

i£s fcheint aber, als feien 6ie wan6crn6cn Stämme — 6ie man fich, wie 
Äuhlcnbccf, natürliche Grun6lagen 6es Rechts un6 6er Politit, 1904, 
0. $o/$j, un6 IDarre, 5;)as Bauerntum als ^cbcnsquell 6er Horbifchen 
7<affe, 1929, überjeugenb bargelcgt haben, am cheften als „tredenbe" Bauern 
nach Tlrt 6er fübafritanifchen Buren porftellen mu§ — gerabe biei'enigcn 
Stämme 6er Germanen gewefen, welche ben geringften fälifchen i^infchlag 
hatten. €b ift hoch auffällig, bag bie Stämme mit bem ftärtften fälifchen igin« 

tPie Sachfen (bie heutigen nicbcrfachfen), wohl auch Ceile ber Chü* 
ringer, Stanten unb i^effen in ihren angeftammten Gebieten fi^cn blieben, 
währenb bie Gcrmanenftämme 0ftbeutfchlanbs (Tangier, Goten, XPans 
balen, Sweben, ^angobarben, Burgunber unb anberc) ber t>öltcrwanbes 
rung ihr Gepräge gaben. Tluch Clauß h^t auf bie nichtsnorbifche „Breite 
im Sd>äbelbau unb Tlbneigung gegen bie Fernfahrt" bei Ceilcn ber Hiebers 
fachfen ber Dölterwanberungsjcit hingewiefen unb biefe Züge unter i6rs 
wähnung ber S. 261/62 angeführten Tlrbcit <5<^ufchilbs burch einen Cros 
magnons (fälifchen) ^infchlag crtlärt. IDabei führt Claug eine Schilberung 
Srenffens Pom „Tlussug ber Centonen" an, worin pon nicbcrfachfen bie 
Bebe ift, „an benen alles breit war; breit ber Gang, breit bie 7l|rtc, breit 
bie T^cbe, breit ber Schäbel".i Ulan tönntc übrigens im fog. romanifchen 
Bauftil ben feelifchen Tlusbruct eines norbifch^fälifchen Germanenftammes, 
im fog. gotifchen Bauftil ben eines überwiegenb norbifchen Germanen-’ 
ftammes fehen; tatfächlich ift ber romanifche Stil auch fchon als bescid)« 
nenb nieberfächfifch) her gotifche als be$cid)ncnb fräntifd) aufgefaßt worben. 

Schon Cacitus h^t anfeheinenb bas geringere Dorwiegen ber norbifchen 
T^affe ober gar ein X^orwiegen ber fälifchen T^affe bei einigen norbweft« 
beutfd)cn Germancnftämmen als eine gewiffe Tlbwanblung bes Pon ihm 
gcfchilbertcn germanifchen tDcfcns empfunben. S^Ufches UDefen fd^eint uns 
mittelbar aus ber Schilberung 3u fprcchen, wcld;e Cacitus i?on ben Ch^us 
ten entwirft, welche swifchen £ms unb nicbcrclbe wohnten unb einen 
Ceil ber Vorfahren ber heutigen nicbcrfadjfcn baiitellen. 

iDic ChauEen, fchrcibt Cacitus, feien ohne Übermut unb Ulad^tbcgehr, 
jurüefgesogen lebenb, Eeinen Ärieg hcrausforbernb, Ecinc piünberungssüge 
unternehmenb, hoch bei aller StiebfertigEeit ihre ÜDaffenehre hochh«ltenb. 

^ Clauß, 'HaffenEunbe im Unterricht Pon Ulittclfchulcn, 5)cutfchlanbs Är« 
neucrung, d^ebruar, UTünchen 1925. 
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?LacitU9 nennt 6ie (C^auten ein ,,erlaud)teö X)oIt" (populus nobilissi- 
mus), ja er jeigt fid) als T^ömer i^)nen met^r 3ugeneigt als 6en Korn burd) 
i^)re Tingriffeluft fo unbequemen norbifeberen, minber fälifcb burebmifeb* 
ten ^ermanenttämmen. IDas seigt febon feine iDarflellung ber flraffen, 

?lbb. 403a, b. (öcrmanifdKr 0cbßöcl «us ber römifd^cn jRaiferjeit, 
gefunben bei Elbing. Horbifeb. Sch: 67,20; G: etwa 93 

7lbb. 4043» b. 0d>dbel einer q5erniathn aue ber röinifdKn Ilaiferjeit, 
gefunben bei <oa»8i>orf (Äreia €lbing), Horbifd? ober norvoiegenb norbifd). 

Sch: 7$,95; G: ss,7j 

grimmigen, tübnen Cbdtten, bie 3um (Teil Porfabren ber würben. 
BoIIte ber Harne ber Chauci, wie ^Tacitus f(breibt, ber Hauhös, wie es 
germanifcb gelautet bdben muß, auf bie mehr ale norbifebe Börperböbt 
biefee Btammea biuweifen? Hauhös brißt ja „bie ^O^^hfibilb 
bat geseigt, baß fi(b in ber tnerowing93eit (4$6—75j) in 0übbeutf^lanb 
(mit norbf(bwei3 unb i6lfaß) ebenfo wie an ber Horbfeetüfle überwiegenb 
bocbgefiibtigslangfcbäblige S^^t'hien finben unb vermuten laffen. in 
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tcn, H^üringm un6 Heilen nie6erfact>fene übertr>iegenö niebriggefiebtige 
^angfcböbel, hier alfo ein fdlifc^snorbifc^jee T^affengemifcbe, bort übers 
wiegenb norbifebe T^affe.i Tinblicf ber (öermanenftämme mug im 
grogen ganzen bo(b ber überxüiegenb norbifeber tHenfebengruppen ges 
n>efen fein, beim Hacitua (Germania, IV) febreibt ben ^ermönen „jum 
Eingriff gefeböffene (öeflalten" (corpora ad impetum valida) 3U, was 

fi(b x?on einem porwiegenb fälifiben f1tenfcbenf(bl«g teinesxxjege auefagen 
liege: bie norbifebe (öeflalt febeint entfcbloffene ^eweglicbteit aussubrüefen, 
bie fdlif^e entf(bIoffene ©tanbbaftigleit.^ 

IDie :5angobarben unb ben grogen Btämmenerbanb, welcben bie Berns 
nonen ala i^auptnolt führten, febUbert Hacitus ale angriffeluftiger, Brieges 
rif(ber, mehr »on bem Bcblage ber tDiBinge einer fpäteren ^tit. 3bt 
biet lag in l^ittelbeutfcblanb öfl:li(b ber i6lbe, alfo augerbalb bee fälifcb 
untermifebten (öebiete. iDem fwebifeben Btämmenerbanb, b$x». beffen 
bronjejeitlid^en Tlnfängen, f(breibt B(bu(bb<^r^t bie fog. ^aufi^er Bultur 
3U, „bae febönfte, mae bie lange Bronjejeit in tHittels unb Horbbeutfcblönb 
bernorgebracht b<^t".3 IDiefer iaufi^er (Befittung gehört ber berühmte (öolbs 
funb non i^beretnalbe an, ben bae Berliner tUufeum für DölBerBunbe bes 
fi^t. £)ie <5<tßttra(bt ber fmebifeben BTlänner (ngl. Tlbb. 4J2) erforberte bes 
fonbere Bronjes ober öolbfpiralen, wie man fie im Gebiet ber Jjaufi^er 
(Sefittung gefunben b<tt. Swebifebe (öefcblecbter grünbeten 3<tbtbunberte 
fpdter in ÜOeftfpanien unb Horbportugal ein germanifebee T^eid; unb wurs 
ben fpdter ju einem Heil bes portugiefifeben unb fpanifeben Ttbels. IDie X)öls 
Berwanberung jerftreute anfebeinenb gerabe bie norbifeben, meift fälifcb 
burebmifebten (Öermanenftdmme unb febuf aus ihren Ö5ef(bled;tern ben Tlbel 
bee mittelalterlicben Ttbenblanbee. 

IDae <3^I^fttgebicbt ber germanifeben t>ölBerwanberungen Bann bitt ittt 
einzelnen nicht betrachtet werben. IDer Tluegang war, bag im 5. unb 
6. 3<tbtbutibert n. Hbr. Europa non (öermanen beberrfebt würbe. IDae ^cU 
benjeitalter ber (öermanen war angebrochen unb bauerte 3öbtbunberte lang. 
Hacitue b<ttte bie germanifdien Btdmme noch befebrieben, ba fie in ihrer 
beutfeben <^eimat fagen, ein X>olB, „rein unb nur ficb felber gleich". sSr unb 
anbere (öefebiebtöfebteiber bee Tlltertume berichteten immer wieber non bem 
„riefenbaften" XPuebe ber (öermanen, non ihrer BörperBraft, nom febreefs 

lieben BlicB ber bellen Bugen unb ihrem bellen 
IDen norbringenben (öermanen traten bei germanifcb*Beltifcben <35ren$s 

Bdmpfen wohl nur bie freien Belten, b. b* öer Beltifcbe Bbel norbifeben Blus 

^ ^aufcbilb, 35ic menfcbltcbcn ©BeIcttfunbe bes (Bcdbcrfclbee »on Bnbctrtcn 
bei ^annoncc, Stfepr. f. JITocpbologtc u.‘Hntpcopologic, Bb.25, 1925, ©.221. 

^ 5)cc Unterfebieb jeuifepen einem »ociuiegenb noebifepen unb einem noebifep« 
fdlifcpen (Becmanengamme jeigte fiep noep auf Bbbilbungen aus bem Buren* 
Brieg an unb lägt fiep anfepeinenb noep im peutigen ©übafeifa ernennen: 
bort peben fiep bie breitpopen, fepiueten (Begalten nieler Buren non ben 
feplanBpopen, leiepteren CBegalten nieler ißnglänber ab. 

® ©epuepparbt, Blteuropa. 2. 2lufl. 1926. 
* IDie ©tämme nortoiegenb norbifeper Baffe, insbefonbere bie <5ermancn, 

fepeinen auf ipr pelles, feines ^aar befonbers flolj geioefen ju fein unb bunBles 
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tc0, entgegen unb fielen für bie feltifc^e Srei^eit. IDie teltifc^en Änecf)te un« 
norbifc^en Bluter aber flofjen entxweber in bie (Gebirge unb bicl>ten U)älber, 
ober fie tourben bie Bnecbte ber i^roberer, wecbfelten bann bie teltifcbc 
0pra(l)e gegen bie germanifc^e aue unb lebten unter anberen ^etvm weiter. 
XX)a0 bie (öermanen an „Melten^ trafen unb wa0 an naö^ ber i6rs 
oberung unter it>nen fortlebte, war r>iellei(^t nur no4) $um geringften ILeil 
au0 norbifebem Blut. 0übbeutfcblanb mag f4)on wieber »orwiegenb 
oftif4> unb binarifcb*o|tif(i), f(i)on wieber oftifcb unb weftifcb 
geworben fein. £ine neue t>erbrängung ber 0ftraffe, eine neue X^ernorbung 
biefer (öebiete begann; unb bie barauf folgenbe neue J^infiderung ber 0fts 
raffe, bie neue £ntnorbung, ifX baber nun febon bie Bepölterung0bewes 
gung, bie ficb beutlicb feit bem fpäteren Utittelalter unb beute noch in 
Beutj^cblanb unb in J^uropa Dollsiebt: ba0 0cbwinben ber heutigen unb 
lebten norbifeben 0(bicbt, ber germanifebmorbifeben 0olt0beftanbteile. 

IDeutlicb seiebnet fi(b auf ber Befieblung0Earte 0eutfcblanb0 bie germas 
nifebe X)ölterwanberung noch beute ab.i IDeutlicb 3eigt fi(b ba0 X)orbrins 
gen ber (öermanen au(b auf ber 2^affentarte See^n^eeiebs. ^lufjubeden finb 
bie germanif(ben 0puren noch in 0panien unb in 3talien; unb wo bie leibs 
lieben iTlertmale beute ni<bt mehr pon norbifeber 2^affe sengen, ba sengen 

^aac vetad^tet ju paben. 5)afüc fpeeeben bie fcbonbcitsbilblicbcn X)or|lcllun* 
gen, welcpc iep in „“Hbcl unb X^affc" angeführt habe. 5)ie (Betmanen batten 
eine ausgebilbete Haarpflege; fie haben bie Haarbürfle wie bie ©eife erfunben. 
Jtlancher Bericht jeigt, ba^ bie (Betmanen ihr helles Haar als ihren fchdnflen 
©chmuef anfahen. ^Hls ber tOifing ©wein ber 3oniswiFinge‘©age enthauptet 
werben foll, bittet er ben ©cpwerthieb fo ju führen, ba^ „bas Haar nicht 
blutig werbe, bin ich boch lange barum eifrig beforgt gewefen". iBine ab« 
fepägige Beurteilung bunflen Haares finbet fiep heute noep bei norwegifepen 
wie bei litauifcpen Bauern, ©owopl ©aepe wie tOort finb im cfalte ber ©eife 
(altenglifcp sape) unb ber Haarbürfle ju ben X)<3lfern lateinifcper ©pra4>r gc* 
brungen: baper lateinifcp sapo, frj, savon. — ^r3. brosse, fpan. brozza, ifl 
t)on altpocpbeutfcp borst „Bürfle" (ju „Borfle" gepbrig) abgeleitet. 

^ VTaep ^lufjeicpnung ber iBrgebniffe, welcpe bie ©cpulFinberunterfucpung 
(187^—77) gebracht patte, patte fepon i;)ircpow ben Sufammenpang peu« 
tiger Befieblung mit norbifepen iEroberungssügen ausgefproepen — unb bie 
Blonbpeit, bie er babei erwäpnt, ifl in biefen (Bebieten ganj überwiegenb nor« 
bifepe Blonbpeit: „l£s jeigt fiep ein ©trom pdperer Blonbpeit unb geringerer 
2ln5apl ber Brünetten, ber ben iflain überfepreitet unb fiep fpater in 3wei 2trme 
gabelt. iDer Hauptflrom burepfegt Unterfranfen, Württemberg unb einen Ceil 
bcs baperifepen ©cpwaben, inbem er über Ulm naep ^Rempten unb Hüffen 
läuft unb fiep fortfegt, ber alten ©tra^e naep ttirol, bie fiep gegen 3mfl unb 
Canbeef öffnet, entfprecpenb, burep bas obere 3’wtal unb bas obere Ißtfcptal 
bis an bie ©pracbgren3e bei Ute330 £ombarbo [V0elfcp«l1Teg] unb ÜTe330 

Cebesco [^eutfcp’Uteg]; in Bo3en unb ttteran wirb er noep einmal befonbers 
beutlicp, ja t>on ba naep 0flen fiept man noep wieber ein lieptes (Bebtet, bas 
Puflertal. 55er mepr weflli^ gerichtete 2lrm wenbet fiep, inbem er noep ben 
Bobenfee berüprt, burep ©übbaben an ben 0berrpein, teils naep bem l£lfa^, 
teils, inbem er bei VUalbsput ben Bpein überfepreitet, naep bem fepwegerifepen 
(Bebiet unb erflrecft fiep feplie^licp mitten burep bie ©epwei3, 3um Hoepgebirge 
anjlcigenb, bis in bie lEantone ^efftn unb Wallis, ißs finb bas bie 3üge ber 
fueüifepen unb alemannifepen ©tämme. 2luf biefem Wege ifl bie beutfepe 
(fuet)ifep*alemannifcpe) Ißinwanberung fowopl in bie ©epwei3 wie auep naep 
literan unb Bo3en »orgebrungen." 
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Bauten, @(^)mu(!ftitc, 0agen, tX>affcnfun6c, un6 unter den Bauten uor 
allem wieder die nordif(i>en re(l)te(tigen 0äle uon germanifd)er 
Tllbrec^t i^aupt ^at ein treffliches Buch über „IDie ältefte Äunjt, insbefon* 
dere die Baulunfl der (öermanen" (2. Tlufl. 1923) gefc^rieben, welches 
die Bunj^fchöpfungen der germanifchen Stämme darftellt. Be5eichnend 
für die le^te nordifche X)ölEerwanderung, die germanifche X)öllerwans 
derung, ift uor allem auc^ das germanifche ©chlingband (ILierornas 
ment), eine echt nordifche Äunftform, die Geräte und Schmucf übersieht, 
die fich sunt Schlingwert an Säulen und Pfeilern ausgeftaltet und mit 
ihrem eigenartigen Stil ftarter innerer Spannung und traftuollen tlDils 
lensausdructs eine Beimform, ein Urbild gotifchcn Stiles, der aus gleichem 
nordifchen (Seift in einer fpäteren Entfaltung im damals vorwiegend nordi* 
fchcn Hordfrantreich Qsle de Srance) suerft erftand und im damals ebenfalls 
noch vorwiegend nordifchen IDeutfchland feine h^chftf “^lusbildung erfuhr. 

IDie Tlusbreitung der (Sermanen war fa nicht allein triegerifche Erobe* 
rung. 5Die fchöpferifchen Sähigteiten nordifchen Blutes regten fich, tvo im* 
mer germanifche Stämme fich angefiedelt hcttten. XX)ie die früheren X)ölEer* 
wellen vorwiegend nordifcher Baffe, fo brachten die (Sermanen dem Süden 
und 0ften Europas (Sefittungsgüter hohen tOertes. „^afct und Boggen 
haben die Börner erft durch ihre Berührung mit den nordvöltern tennen* 
gelernt; und neben dem alten <^atenpflug Eannten die (Sermanen ferner den 
fchweren Bäderpflug von einer hohen technifchen PollEommenheit, wie fie 
den Bömern damals noch unbetannt gewefen ift."i 3nuner deutlicher wird 
heute das Bild von der (Sefittungshöhe der germanifchen Stämme und von 
den (Sefittungsgütern, die fie dem Süden brachten.^ 

iDa fich die XX)anderungen germanifcher Stämme in gefchichtlicher Seit 
ereignet h<tben, find diesmal die nordifchen Eroberungen nicht nur aus (Se* 
beinen, fo vor allem aus den Beihengräbern, su ertennen — 311 Beginn 
der römifchen Baiferjeit verbreitet fich uom germanifchen Hordoftdeutfch* 
land aus die feit eineinhalb O^hrtaufenden nicht mehr geübte Sitte der 
Heichenbeftattung über die ^ermanenftämme —, fondern auch <^»0 XDaffen 
und (Seräten. ferner aber befchreiben fa die (Sefchichtsfchreiber des "Filter* 
tums und frühen Utittelalters bis ins einseine germanifche Sahrten, ?Laten 
und IQDerte, germanifche Ulenfehen und deren leibliche Süge, germanifche 
(Srö§e und germanifchen Untergang. 

3n IDeutfchland die Beiche der Sachfen, ^Thüringer, 2tlemanncn und 

^ tüahle, “Uorgcfchichte fees beutfehen \)olfc6, 1^23. 
^ SDtc cfranten rühmt ber Bpsanttner ^Igatpias ©cholaflitus, bic ^lan« 

gobarben Paulus S^iafonus, bctbc wegen ber vortrefflichen flaatlichen iEtn» 
richtungen unb ber (Berechtigfeitsliebe bes "Uoltes unb ber ^errf^er. iDie 
(Boten preifl pornanbes als „beinahe auf gleicher Stufe jlehcnb mit ben 
©riechen". „tUie war es hoch eine ^reube, ba^ bie tapferflen titänner, wenn 
fie vom VDaffenhanbwert ein wenig ruhten, fich den IDiffenfchaften wibmeten." 
£)er tatjholifche Bifchof von UTarfiliaCniarfeiUe) Salvianus (de gubern. Dei, 
VII) rühmt bie ©oten unb VOanbalen, bie hoch als 2lrianer für ihn Beger 
waren. „iCs gibt teine Cugenb, in ber wir Börner bie tPanbalen übertreffen." 
— „VDo ©oten herrfchen, ifl niemanb unsüchtig au^er ben Bömern, wo aber 
VDanbalen herrfchen, finb felbfl bie Börner feufch geworben." 
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SranEcn; in jgnglanb i»ic ^ci(^>c 6cr 2(ngclfa4)fcn; in Srantreit^ 6ic 2^ci(^c 
bet ^urgunbcn un6 XX)cftgotcn; in Spanien ba» 2^cic|) 6cr XX)eftgotcn, in 
Portugal ein Kcict) öcr Streben; in 3talien bae Keicb 06oaEar0, in Pan* 
nonien am mittleren IDonauIauf bas ^ei(^ ber 0|lgoten, in Äorfita, Sars 
binien unb Horbafrita bae ^eic^) ber XX>anbaIen — fo trurbe tbefts unb 
iTtitteleuropa ein ^efi^tum germanifc^er, aus 0eutf(^lanb auegejogener 
Stämme. üDie (öoten waren in Sübruglanb gewefen, in ber iUim war ein 
iTeü it)re0 Stamme0 jurüctgeblieben, ber noc^ im 17.3at)rbunbert bort feine 
gotif4>e Sprache fpra^). 0ie (öoten Ratten j^Ieinafien bur(^$ogen, etje fic 
ein itaUenif(l)e0 2<eid> grünbeten, ba0 auf 0boatar0 ^errfc^jaft folgte. IDie 
)i0eftgoten trauen ben Baltan unb (örie(^>enlanb burc^jjogen, ef)e fie i^r 
fpanif(^>e0 unb fran3Öfifd>e0 2<eid) grünbeten.^ Unb wie fie, fo wanberten, 
Ttderlanb fu^enb unb ertämpfenb, bie anberen Stämme. £9 tarn 3u gegen® 
feitigen Kriegen: in gans Europa liegen germanif(t)e Ärieger beftattet. 0ie 
„2^eil;engräber" (rgl. S. zz) seigen, wie bie germanifct?e 0öl!erwanberung 
eine rorwiegenb norbifc^e S(^i(t>t ron Speien über gan$ IDeutfcblanb rer® 
breitete: ber Sc^äbelinbep fräntifdjer, burgunbifd>er unb gotifdber 2<eil?en® 
gräber ift im Utittel etwa 73 bi0 75. iUittel® unb XX)efbeuropa mag in ber 
Seit ber Ulerowinge mit 2tu0nabme ber Änec^jtefcbic^t annä^ernb fo nor® 
bifd) gewefen fein wie btute Sd>weben unb Horwegen. IDie Keil^engräber 
norbweftbeutfcblanb0, befonbero tüeftfaleno, geigen teib ein X)orwiegen, 
teil0 einen ftärteren i^inf^lag ber fälifd)en ^affe (pgl. S. 37$). 0|teuropa 
würbe pon ftart porwiegenb norbifeben germanif(ben Stämmen burebsogen 
unb teilweife befiebelt. 

Tlucb in ber 7(u0wanberung ber Tingeln, Saebfen, 3üten unb anberer 
norbweftbeutfeber unb jütlänbifcber Stamme0teile mi) ben Britif(ben 3n® 
fein f(beint fi(b wieber bie fälifebe Kaffe biefe0 (Öebiet0 ab bie minber be® 
weglicbe, fegbßftere, minber eroberungoluftige geseigt 3U b^btn, wäbrenb 
wabrfcbeinlicb eine norbif(bere Tluolefe au0 biefen Stämmen nach ben Briti® 
f(bcn 3nfeln porftieß.^ 

©ie Staaten ber (öermanen löfen einanber ab, oft waren e0 (örünbungen 
be0 ^elbentum0 einer an S<^bl geringen Sebar; bie näcbfle ftärlere XX>elle 
mußte fie ftürjen. Utit bem Kampf ber einzelnen germanifeben Stämme ge® 
geneinanber, ja febon mit bem Kampf ber germanifeben Legionen be0 rö® 

^ “Don ben noebtfeben tÜletfmälen bet ben t»cjlgottf<bcn freien cntßam« 
menben fpanifepen Ttbebfeptebt iß bie Bejeiepnung „Pom blauen Blut" 
(sangre azul) ausgegangen (pgl. (Buntper, Tlbel unb Kaffe, 2.Tluß., Ib27). 

* ©0 wirb fiep 3um Ceil ber feelifepe Ünterfepieb erklären, ben VÖilb* 
Pagen, jDer engltf^e TTolFecpacafter, 1^25, jwifepen ben peutigen Vtieber« 
faepfen unb ben ICnglänbern ß'nbet, wobei tOilbpagen ben Tlbßanb boep wopl 
5U groß fiept, alfo, opne pon ber Perfepiebenpeit norbifeper unb fälifeper 2lr« 
tung etwas ju wiffen, bas feelifepe VDefen ber fälifepen Kaffe im Vtieber« 
faepfentum unbewußt ju ßarF betont. 3n bem (BegenfaQ ber mepr frieblicpen 
Tlngelfacpfen Britanniens gegenüber ben einfallenben fFanbinapifepen tOifingen 
unbfpäter ben Vtormannen, beren VTaepFommen, mag fiep aber — außer einem 
VOanbel in ber (Befittung ©fanbinapiens, einer gewißen t£ntbäuerli<^ung, bie 
Kummer, UlibgarbsUntergang, 1927, fepilbert — nocpmals in abgefepwädpter 
VOeife ber ®egenfag pon porwiegenb norbifepen ©tämmen mit fälifepem i£in* 
fcplag gegen ßarf porwiegenb norbifepe ©tämme wieberpolt paben. 
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in öer Loggia dei lanzi in Slorcnj ?lbb. 40$a,b* ^Hbuenelöo" 

2lbb. 409 &>b. l^crXDUnöftcr 2)a|Tui'ne. (Du Baflamen, ein germanifcbtr 0tanini, 6tn (Soten nabe» 
fltbtnb, tpobnten an ber unteren Donau, tämpften fdjon v. (£br. im mafebonifcben ^ttt, fpäter auf tnitbra» 

_»atea 0eite gegen Pompefue. Der 0tamm ging fpäter wobl in ben (ßoten auO 

^bb. 4j|. (Bermane ?(bb. 4J0. Germanin 

Xe 
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mif(l)cn feeres gegen germanifc^e ©tämme, ^atte aber auch f4>on eine 
^usmersung norbifc^en Blutes begonnen, bie fi(^ burcl) bie (öef(^)i(^)te 
Europa» bis 3um tDelttrieg perfolgen läßt. @(t>on in ber X)ölterxpanbe* 
rung serfc^lug immer xpieber ein germanij^cber ©tamm bie ©taatengrün* 
bung bes anbern.^ Oie ^affenmif(^ung lonnte befonbers im ©üben nicht 
auebleiben unb mußte ben Hiebergang ber bHacbt sur 8*^10^ haben. Tluf 
bas 2^ei(^ ber 0flgoten, bas fich über 3talien unb bas Tllpengebiet bis 3ur 
mittleren Oonau erftreefte, folgte ein !Kei(l> ber ^angobarben. Oie X)orherr» 
fchaft bee fräntifchen ^^eiches tünbete fich enblich an; frän!if<he cEapferteit 
hielt 752 bie burch ©panien eingebrungenen bHauren (portpiegenb orien* 
talifcher 2<affe) bei 0ourö auf. Oas tarlingifche Äaifertum fränüfehen 
©tammes tpurbe sum ißrben mehrerer germanif(h)er Königreiche, $uglei(h 
burch ffine ^etämpfung unb ^xpangsbetehrung ber ©achfen 3um liPerts 
seug einer grünbli^^en '^lusmerse ebelfter (öefchlechter. Tillmählich xpuchfen 
fich feftigenbe ©taaten aus ben pergänglichen (örünbungen ber germani* 
fchen X)öltertpanberung herpor. Oae mittelalterliche Oeutfehe Keich als ein 
felbftänbigee ^ebilbe erfbanb. 

Oie Hormannenseit, bas XPilingsseitalter, begann. Oiefer ^eitabfehnitt 
ber germanifchen Tlusbehnung jur ©ee ertlärt bie i^igentümlichleiten in 
ber ^efieblung ber por ber Kheinmünbung liegenben 3nfeln, bie feetpärte 
portpiegenb norbifch» lanbtpärte mehr oftifch befiebelt finb. Oas ICDitingss 
seitalter unb bie Hormannenseit erklären ferner ben auffälligen norbifchen 
Küjlenfaum ber Bretagne unb bie auffällig norbifchere Befieblung bes (0es 
biet0 ber unteren ©eine. Tluch in sgnglanb seigt fich noch heute in einigen 
Gebieten ber fbärter norbraffifche Küftenfaum, ber auf ICPiEingafieblungen 
beruht, fo 3. B. in Horbfchottlanb unb auf ben f^ebriben, tpo tttac^ean^ 
bie Horbraffe am reinften fanb „in all ben (Gebieten, bie pon ©ee aus 3us 
gänglich finb unb tPO gute ^anbungsplä^e häufiger finb". Ttuch bie ftart 
norbifche Beimifchung innerhalb ber Bepölterungen ber nörblichen unb öß:* 
liehen (Dßfee fcheint 3U nicht geringem Heil auf bie Hormannenseit surücf* 
sugehen. Hormannen grünbeten ihr fransöfifches Keich, bie Hormanbie, um 
J0|2, fie grünbeten ein fisilifches Keich um |06|3 unb Pon bort au» füb* 
italienifche ©taaten, fie riffen im 3ahre |066 bie über ignglanb 
an fich. Hortpeger befiebelten 38lanb ($67), ^rönlanb (9$2) unb entbeeften 
fchließliß) Tlmerita (|000), bas fie tüinlanb hüßc«*^ ©tanbinapifche 
©tämme, h<^uptfö<hli<h bie ÜOaräger, tpurben fchließlich bie ^evtm Kuß* 
lanbö. Oie 30länbergef(hichten (©agae) fpiegeln jene ^^elbenseiten unb 
Wahrten tpiber unb finb sugleich tpie bie „(öermania" bes Hacitus leuch* 

^ (Betabeiu finnbilblich für bie gegenfeitige Tlusrrtccjc bce Hüchtigßcn unter 
ben germanifchen Stämmen tnirFt bas angelfächfifche (Bebiept „Bvrhtnoths 
ttob" (The Battle of Maldon), bas Pom Kampf einer bänifepen gegen eine 
angelfächfifche Separ berichtet; unb gerabeju entfeQlicp ju lefen iß in biefer 
^infiept: „Oas i£nbe ber 3omöburger" (Vtecfel, ©ermanifepes ^elbentum. 
I9I5), ber Untergang einer tOifingsfieblung im (Bebiet ber (Dbermünbung. 

^ UTacJLean, Comparative Anthropology of Scotland, Anthropolo- 
gical Review, IV, j$6ö. 

® Blaue ober graue Tlugen peißen noep peute in Sijilien „normannifepe TI.". 
* “Dgl. Vtecfel, Oie erße i£ntbe<#ung Ttmerifas im 3apre 1000 n. (Cpr. 
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tcn6e ^cugniffe gcrmanif(^cn tPcfcne, um bereu finuDoIIe 25eutung fi^) 
Bummer, mibgaröe Untergang, 1927, befonbere perbient gemac^)t t)at. — 

IDie iSroberungesüge norbifcber menfcbcn über ganj iguropa brachten mit 
ficb bie le^te grünblicbe Ttufprägung bee norbifcben ©cbönbcitabilbea auf 
ben größten Iteil iguropae. ©eitbem ficb über ganj tOefl*, mittels unb 
©Übeuropa germanif4)e 
Beid)e erhoben batten, galt 
bis in unfere Hage ber nor« 
bifchc ütimfd) au(^ ba, tpo 
er beute toieber gef(b>tpuns 
ben ift, als bas maß bes 
©cbönen. 

IDie ©^riftj^eller bea 
frühen mittelaltera beseus 
gen immer toieber bie 
©chönheit ber germanis 
fchen menfehen; mit ©tau« 
nen fahen por allem bie 
menfehen bea fübli4)en 
„Baffenfumpfea" bie ger* 
manifd^e ieibeaerfdjei* 
nung.i X)on ber Dölter* 
tpanberung bia gegen i^nbe 
bea |6. 3ahrhunberta galt 
unumftritten ber norbifche 
menfe^ ala ©d^önheitapors 
bilb. t)on ba ab nimmt bie 
(Geltung bea norbifdjen 
©chönheitabilbea aud) in 
ben oberen ©tauben lang« 23eten6cr(^)(5ermane,tpabrfcbcinl.©xpebe. 
fam ab 1D0(^ XPirlt ea (jeömifcbta £rjbiI6n)trt in öfr nationalbibliotbet ju Paris) 

nod) bia in unfere Hage na(^: biefe £rfd)einungen h<^l>e id) in „Tlbel unb 
Baffe" (1927) behanbelt. 

3ut ©üben mußte ber norbifche menfe^ allmählich untergehen, ©chon 
leiblich tpar er bem <^immelaftrich minber angepaßt ala bie bort heimifchen 
menfd;en. IDie Baffenmifchung aber tarn hiu3u. tDohl gab ea (Öefe^e, bie 
mifchehen permeiben follten; eine Sreie (norbifche ©^icht), bie einen Un* 
freien (nichtsnorbifche ©chichU heiratete ober mit einem Unfreien gefchlechts 
lidxn Umgang h<ttte, tonnte mit bem Hobe beftraft tperben: auf bie IDauer 
entftanb hoch aua ber norbifchen ©berfchicht, bem Bbel unb freien 23auernÄ 

^ 3cugniffc über bic leiblichen Ulectmale 6ec (Betmanen ßnben fich fchon ju» 
fammengeßellt bei P r i d) a r 6, Uatucgefchichte bea Utenfchcngefchlechts, Bb. HI, 
184-2, ©. 4-4-J; pgl. ferner Cinbenfehmit, ^anbbuch ber 2lltertumöfunbe, 
23b. I, I88O 89/ ©.14-3; UtüIIenhoff, S^eutfehe Bltertumsfunbe, ^b. IV, 
1900, ©. 14-2 ff.; 23renier, IßthnographiC/ in Paula (Brunbriß ber getma- 
nifchen Philologie, 23b. 3, I9o0, ©.76^. Pgl. auch 23ulle, 5Dic älteßen 5)ar. 
ßellungcn von (Betmanen, Brd^i» f. 2lnthropologie, Bb. 24-, j897, ©.613 ff. 
•'3. S. Ä- (ßüntber, JCaffcntunbr 28 
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flanb un5 i>tt nichts o6cr min6ernor6ifd)cn Untcrfcl>ic^)t, ein metje ober mins 
öer abgefc^loffenes X)olt, bas fic^ untcremanber pcrbanb. längere Seit 
biente bem (Germanentum ber Ttrianiemus, ber ein mit norbifd>em (Seift 
erfaßtes Cbriflentum barflellte, „alö tttittel, bas eigene Polt als bie berr? 
febenbe Äriegertafte rein ju erbalten".i IDie niebtgermanifeben unterxoorfes 
nen Polter gehörten bem römif(^statbolifcben Cbriftentum an, bas bie 
2trianer als Äe^er betra(^)tete. IDer PDiberftanb gegen tTlifcbeben ber ger* 
manifeben mit ber ni(btsgermanif(ben @(bicbt febtoanb, als es ber römi* 
feben jliir(be gelungen war, ben "Arianismus 3u unterbrüefen. IDie 2^affen* 
mifebung war aber nirgenbs fo flart, bag nicht auch beute no(b ber Abel 
bes füblicben Europas norbifebe Aüge ba unb bort bewahrt bötte. 3n ganj 
iguropa aber ift ber 2tbel urfprünglicb i>orwiegenb norbifcb gewefen, unb 
iCbenbürtigteit muß fafl fo r>iel bebeutet b<^ben wie gleiche Feinheit bes 
norbif(ben Blutes.^ 

IDaß bie norbifebe "Zlbelsfcbiibt in ben fübli(ben (Germanenreicben babins 
febwinben mußte, lag auch barin begrünbet, baß fie allein bie Briege führte. 
5u ^Laufenben lagen nach ben @cbla(bten bes Jitittelalters bie ritterbürti* 
gen <^erren unb ihre 0öbne auf bem Selb, bas ihre ^efinnung „bas Selb 
ber s£b*^e" nannte. IDie mittelalterlichen Sebben unb Briege führten ebenfo 
wie bie häufigen Perfe^ungen t)on Abtömmlingen ebler (Gefcblecbter in bie 
Blöfter 3ur Tilgung ber norbifeben 0berf(bicbten. IDie Breujjüge batten ben 
2lbel aller ebriftUeben ^dnber in bie morgenlänbifcben Bämpfe berufen, wo 
eben biefer "Bbel ben Ttrabern als bie beni asfar, b. b- bie Böhne ber Blon® 
ben, erfebienen fein muß. ^alb waren bie norbifeben <5(*‘>^(uf(bicbten in 
manchen ^änbern nicht mehr ftart genug, ihre germanifebe Bpracbe bureb* 
jufe^en. S^^üb febon muß in ^urgunb bie burgunbifebe Bpracbe gefebwun* 
ben fein, ein ficberes ^ei^en, baß bie raffifebe Bonberung gefebwunben unb 
bie norbifebe 0berfcbicbt 3u bünn geworben war. 

IDie oftgotifebe Bpracbe febeint in 3talien noch im 9.3öbrbuuöert, vitU 
leicht fogar nob> fpäter, gefproeben worben 3U fein. 3n ber Brim b<»t ficb 
eine oftgotifebe tUunbart, bas fog. Brimgotifcb, fogar noch bis ins|7.3<^br* 
bunbert erbalten. "Zlucb bas norbifebe Blut febeint btute noch in ber Brim 
gelegentlich 3U erfebeinen. IDas itangobarbifebe febeint in 3talien noch um 
bas 36bt^ |ooo gefpro^en worben su fein. IDas norbifebe Blut aber ber 
langobarbif^en (lombarbifeben) Ulänner bßt ben beutf^en Baifern bes 
JTlittelalters bureb ben wilben norbifeben S»^fibcitstro^ uiele Bämpfe ge* 
toflet, bie auf beiben Beiten 3um Sc^H vieler norbifeber tHänner führen mußten. 

fTlit ben germanifeben Bpracben febwanb aber noch lange niebt bas uon 
(Germanen überbraebte norbifebe Blut. s£s b(it feine Bebeutung vielmehr 
bis in bie (Gegenwart biuein aueb in Büb* unb 0fteuropa erwiefen; bas 
follte bie „Baffentunbe Europas" 3eigen. XPenn XPoltmann (IDie (Ger* 
manen unb bie Benaiffance in 3talien, |905) unter 200 ber größten fTlän* 

^ Pßl* ^ o 0 p 6, Bcallcrif on b. german. Bltcrtumsf unbe unter „Brianismus". 
^ Bus biefer raffenfunblicben iBinficbt ergibt ßcb ein neuer ißbenburts« 

begriff nicht nur für tjorwiegenb norbifebe abelige Familien, fonbern über* 
haupt für febe erbgefunbe uorwiegenb norbifebe ,familie, bie fiep ber Bebeu* 
tung norbifeben Blutes bewußt wirb; »gl. „Bbel unb Baffe" (2. Bufl. 1927). 
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ncr 6er italienifc^cn (5efc^ict>tc S|,6o/o helläugig, 630/0 blonö, 240/0 btaiim 
baarig un6 |3<yo fcbxioarsbaarig fan6, wenn 6er gleiche S^rfeber nöcb fei* 
nem Buche „IDie Germanen in S^antreicb" (1907) unter 250 6er größten 
Sran3ofen 73,4®/o helläugig, 66,30/0 hIon6, nur J70/0 unter mittelgroß un6 
nur 40/0 braunäugige Bchwarshaarige fan6 — fo jeigt 6a9 genügenb 6ie 
Be6eutung 6er nor6ifchen 2^affe, 6enn in Srantreich un6 3talien ifl Eaum 
mit leinfchlägen 6er an6eren hellfarbigen Kaffen, mit einem oftbaltifchen 
^infchlag faft gar nicht, mit einem fälifchen wenig 311 rechnen. Xr>oltmann 
höt in 6er raffentun6lichen IDeutung 6er (0efichte3Üge nodh manchen 6ina* 
rifchen ^ug als „germanifch" (wie er für „nor6ifch" fagte) ge6eutet, 6a er 
nichts Dom Beftehen einer 6inarifchen Kaffe wußte. (Öera6e 6ie fchöpfes 
rif(^en iTlenfchen 3talien9 un6 5ranErei(^0 3eigen aber öftere neben hellen 
noröifchen Sythen einen mehr 06er minöer ftarten 6inarifchen seinfchlag in 
6er Kopfs un6 (0eficht8bil6ung. IDer Borfprung 6er nor6ifchen Kaffe 3eigt 
fich tro^6em 6eutlich genug, igr 3eigt fich auch in 6er (öefchichte 6er X)ers 
einigten 0taaten von nor6amerita, wenn man 6ie Bil6er 6er großen 
tnänner 6er nor6amerifanifchen (öefchichte betrachtet ober 6ie Bilber bee 
acht3ehnbän6igen tDertee The National Cyclopaedia of American 

Biography. (öleichea fcheint auch für IDeutfchlanb 3u gelten, wie fchon 
bas Betrachten 6er Bilber in 6en fünf Bänben non XX>er(fmeifter, „IDas 
I9.3ahrhun6ert in Bilbniffen" (IS99—J901), nermuten laffen fann. Köfe 
wollte annehmen, baß in IDeutfchlanb auf einen tur3föpfigen ittenfehen non 
überragenber Bebeutung brei bis fechs überragenbe ^angtöpfe fommen. 
IDas mag übertrieben fein, 6a bie (überbeetbare, re3effine) üangtöpfigteit 
auch in norwiegenb norbifchen Benölterungen feltener ift, als man ges 
wöhnlich annimmt, Köfe fich hei feiner 0chä^ung niit auf bas eine 
mertrnal ber Kopfform befchräntt, fonbern Körperhöhe, ^aars, ^^auts unb 
Tlugenfarben, XPuchsnerhältniffe, (Befichtsform basu betrachtet, fo hätte 
er 3u einer hc^ltbareren 0chä^ung tommen tönnen. i6inftweilen fehlt es 
leiber an einer quellenmäßigen Sufammenftellung aller Hachrichten über 
bie leiblichen mertrnale ber bebeutenben beutfehen männer unb Srauen, unb 
folange eine folche Sufammenftellung fehlt, fehlt es auch ber wertnollen, 
bie Bebeutung ber norbifchen Kaffe hernorhebenben Krbeit (öerlache, 
„Begabung unb 0tammeshertunft im beutfehen Bolte" (münchen J929) 
an ber notwenbigen sgrgän3ung. 

Tlus ber Kaffengefchichte ber 3nber, Perfer, ^^ellenen, 3taliter (Körner), 
bann ber 3taliener, Sran3ofen unb ignglänber, aus ber von ber „Kaffens 
tunbe i6uropas ^ gewonnenen j^inficht in bie befonbere Bebeutung ber 
norbifchen Kaffe ergibt fich für ben IDcutfchen ber ICDert einer Überficht 
Uber bie Kaffengefchi^te bes beutfehen Boltes: ein folcher Überblicf, 
foweit er hfute fchon möglich ifl, foll im folgenben, wenigftens in tur3 3u 
faffenben Tlnbeutungen, verflicht werben. 

Kus (ßräberfunben unb gefchichtlichen JLatfachen ergibt fich, baß (öers 

manien in ber Seit bes Körners lEacitus (geftorben ||7 n. bie „(öers 

mania 9^ 99 ti. Ch>^*) befiebelt war Don beutfehen 0tämmen i>orwiegenb 
26* 
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norbifc^cn Blutes. 0bcn (B. 372 u. 376 ff.) ift gescigt xr>or6cn, ba% man fic^ 
6ie (öermancn öcr T^ömerjcit unb X)öIEerxx)anbcrungs3cit als portoicgcnb 
norbifcfjc ©tämmc mit fälifcljcm £infcf)Iag bentcn mu§, xx)obei ber fälifc^e 
Cinfc^Iag bei ben Stämmen t>om nieberrbein bis 3ur Hieberelbe befonbers 
bciitlid; getoefen, ja ba unb bort 3U einem X>ort»iegen ber fälifcben Kaffe 
geworben fein mug. ^in X)oIt, rein unb nur fi(^ felber gleich — fo be# 
fcbreibt cLacitus bie germanifchen Stämme auf beutfchem Boben. 

XX>as bebeutet aber in biefem Bericht eine Beseichnung wie „X)olt" ? Hur 
bie „Serien" tönnen gemeint fein, nicht bie „Unfreien", bie „welfchen 
Knechte" (wie fpäter bie j^bbai einmal fagt) unb nicht bie „^anbfremben" 
(3. B. römifche, ffrifche unb jübifche f^^ttbler). IDie ^anbfremben unb bie 
ganse unfreie Unterfchicht betrachtet ZLacitus bei feiner Schilberung über* 
haupt nicht. €s ifl aber wahrfcheinlich, baß ihm auch bie freien Germanen 
etwa als fo „reinraffig" erfchienen finb, wie einem IDurchreifenben htutc 
bie perhältnismäßig norbifchften ^anbfchaften Schwebens erfcheinen würs 
ben; b. h. bie S^ilberung ber „Germania" ijl Derallgemeinernb unb fieht 
oon mehr ober minber hßwfigfn Tlusnahmen ab. Utan barf vielleicht auch 
in ben eblen (öefchlechtern ber Germanen außer ben vorwiegenb norbifchen 
unb ben eingemifchten fälifchen Erbanlagen geringe Einfehläge anberer 
Kaffen vermuten, nicht alle (Germanen werben burch hohfn XPuchs, hrlU0 
^aar, hUle Kugen ober hcH^ ^<^»1 getenn3eichnet gewefen fein: UTenfehen 
minber norbifchen Kusfehens unter ben (öermanen laffen fich burch einige 
^eugniffe nachweifen. ^ 

tDahrfchrinlich h^tttu bie germanifchen Stämme, je füblicher fie fiebelten, 
neben norbraffif^en Kriegsgefangenen aus leltifchen unb feinblichen gers 
manifchen Stämmen befto mehr auch oflifche (unb binarifche?) Utenfehen 
unter ihren Knechten. Entgegen ber lanbläufigen Uteinung würbe bie 5anb« 
nähme unb Eroberung von germanifchen Stämmen verhältnismäßig milbe 
burchgeführt. iDie X)orbewohner würben 3U Knechten gemacht, als folche 
aber mit ber Befonnenheit behanbelt, bie ein norbifcher unb erß recht ein 
norbifch*fälifchrr Kaffensug ijt. Hoch im |3. Oöhrhunbert war, wie ber 
Sachfenfpiegel (3,44) 3cigt, ^ic Erinnerung nicht gefchwunben, baß bie höri* 
gen Knechte, bie „^aten" (hochbeutfeh „^aßen"), anberer <^crlunft feien als bie 
freien: man bachte fich bie Jjaten als HachEommen von Kriegsgefangenen. 

iDie „Kelten" $. B., auf welche bie germanifche ianbnahme ftieß, waren 
vermutlich meift oftifch*norbifche Itlifchlinge. Sie würben Knechte, ihr Blut 
erhielt fich- "^lus folchru X)erhäitniffen erElärt fich bie frühe grünbliche ^er« 
Ereusung ber 0flraffe. 3unerhalb ber — nicht sahireichen — Knechtefchicht 
mifchten fich j<^ fortan oftifche Utenfehen mit ben norbifchen Utenfehen, 
welche bie Kriegsgefangenfehaft su Knechten gemacht h<^Uf. ®i^ überwies 
genb norbifche Schicht ber freien blieb fo gut wie raffenrein; bie Schicht ^cr 
Knechte würbe früh f<hon sur UTifchlingsfchicht. iDie Kaffensucht ber 5reien 

^ 3. ©igur&licb, Strophe 66, wahrfcheinlich aus &etn 11.3ahrhunbcrt. 
^ "Dgl. Kochnc, 3uc Haarfarbe ber Bewohner J^eutfchlanbs in ber ger« 

manifchen Urjeit, Krepiv f. Kaffen« u. (Befellfchaftsbiologie, Bb. 20, ^eft 4, 
1928, S. 43 3 f. 



5)ic (Bccmancnflätnme tn iDcutfc^Ianö 389 

fct)cint 3T»ar nid>t poU bctpu§t, bic 7tbfc^)Ueßung gegenüber 6en Unfreien 
aber ftreng gexpefen ju fein. 

Bemertenexpert ij^, bag einseine über baa ficf> ertpeiternbe Urt)eimatgebiet 
ber (öermanen porftogenbe (öermanenftämme — ober xpoI;I nur beren 
junge Ulannfct^aft — fic^ mit ni(^tnorbif(t>en XX)eibern perbanben. 2Iuf 
folc^e €rfct)einungen tpeijl fcf>on ber öräberfunb ber jungfbein3eitlict>en 
Bcljnurteramiter germanifc^en ©tamme» t)in: biefer nad> Bc^Iefien unb 
»öbmen Porbringenbe ©tamm ^at fid) mit tX)eibern ber fubetij^cben Kaffe 
perbunben, bie xpeiblic^en unb Einblict)en ©cf)äbel ber (öräber finb pors 
tpiegenb fubetifc^, bie männlictjen porxpiegenb norbif(t>.i 1it>nlicf)e9 mu§ fief) 
xpieber^olt l)aben, als 3al>r^>unberte fpäter germanifc^e ©tämme, pon 
men unb Utä^ren einrücfenb, bas heutige 0fterreic^ befiebelten unb Pon 
0fben t)er gegen bae t>eutige Bayern porbrangen, ba UtarEomannen unb 
Bafutparen in iljren Gräbern f(i>on Ijin unb tpieber Eurse ©c^äbel aufs 
xpeifen, Eurse ©c^jabel xpeiblicljen öefd^Iedjte. ©o f(t>eint ber erfte ©cE)ritt 
3ur X)ermif(t>ung gefcljeben su fein in ben (öebieten, xpo germanifebe 
©tämme, abgetrennt Pom großen ^ufammenbang bee ©tammPolEs, bureb 
frembraffige Umgebung sogen, j^in alemannifcbes (öräberfelb bei Kugjl, 
in ber Habe Pon Bafel, enthielt fogar nur zz o/o ^angfcbäbel gegenüber 
290/0 Kursfc^äbeln. IDie Keibengräber Pon <^olsgerIingen (bei Böblingen, 
ICPürttemberg) enthielten neben norbifc^en unb porxpiegenb norbif(ben 
men einige Kursfcbäbel unb einige ©Eelette Pon Hiebriggexpaebfenen. ^^äus 
figer febeinen fol(be t>ermif(bungen aber nicht gexpefen s» fein, unb bas 
innere (Germanien blieb nabesu rein. IDie Kaffen blieben bort febärfer ges 
trennt. „£m beseitbnenbes Beifpiel finb hier ^räberfunbe auf ^eilbronner 
Boben. 0ie ©«böbel eines Keibengräberfelbes aus ber ^asJTenes^eit finb 
ausnahmslos langEöpfig, xpäbrenb bie i6inselflacbgräber aus berfelben ^eit 
ebenfo nur Bracbysepbale (Kursfcbäbel) enthalten." 2 3m sglfaß finb in ber 
meroxpingif(b*fränEif(ben 5eit bie iängensBreitens3nbises swifeben 75 unb 
77 <^tu b^ufigßen pertreten, xpas auf ein febr ftarEes X)orxpiegen ber nors 
bifeben Kaffe ober bod; eines norbifcbsfälifd^en Kaffengemifebes fibließen 
läßt. 3 

2tu(b in Bayern b<^tte bie BöIEerxpanberung eine flarEe 0erbrängung 
ber römerseitlicben mittels bis KursEöpfe gebracht (pgl. 2lbb. 423, ©.4n). 
IDie Keibengräber Pon Kiegeranger s- B. xpiefen nach ber genannten 2(rbeit 
PröbfUs bei 4b 0/0 iangfdjäbeln nur $0/0 Kursfcbäbel auf, xpäbrenb römerseits 
liebe Beftattungen ber gleid^en ^egenb 190/0 togfcbäbel unb 370/0 Kurs« 
fcbäbel aufgexpiefen bitten. KanEe bat bie frühmittelalterliche germanifebe 
BcpöIEerung ©übbeutf(blanbs mit ber heutigen bänifeben BepöIEerung pers 
glichen: „3<b habe gefunben, baß bie moberne -SanbbepöIEerung Pon 0änes 
marE (3ütlanb unb ©eelanb) in Besiebung auf bie X)erteilung ber Hängens 

/'■ Keepe, Suc Kntbropologtc bet jüngeren ©teinjeit in ©cplefien unb 
Böhmen, Ktd). f. Knthtopologte, Bb. VII, I908. 

^ ©cplis/ t£ine ©d)uIEinbetuntetfud:)ung sum Jtnerfe bet Kaffenbeftim« 
mung. KtepiP für Kntpropologte, Bb. 27, I90l. 

® “Ugl. BItnb, 5)ie ©d)äbeIformen ber elfäfftfcpenBepöIEerung in alter unb 
neuer Seit, Beitrage jur 2lntpropoIogie «Ifaß-ttotpringens, ^eftl, J898, ©. JJ, 
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Brcitcn«3ni>i3C0 6cr 0d>ä6cl nod) ^cutc mit bcn fü66ciitfd)cn 2<ci^cngräbers 
jlämmcn fo gut xDic abfolut übcrcinftimmt." ^ — ©abei waren in 0ü6s 
bcutfcblanb mebr tnöglicbtcitcn $ur t>ermif(bung Don cmgcwanbcrtcn (g>crs 
manen mit Heilen 6er X)orber>öIBerung als im übrigen (öermanien. 

tnöglicbteiten jur X)ermifcbung ergaben fid) am 2^an6e 6er germanifc^en 
ÜDelt 6urd) X)erbin6ungen mit 6en (6amal0 ftarB entnor6eten) Körnern, 
au(^ 6en römifd>en 0oI6aten, tueldje gera6e an 6er germanifdben tPefl* 
grense öfter0 au0 fyrifd>en 0öl6nern (r)orwiegen6 Dor6erafiatifd)er Kaffe) 
beftan6en. 3n 6en jum Kömerreicbe gebören6en (Gebieten wohnten pon 
0taat0 wegen angefiebelte coloni (ort0gebun6ene Kleinbauern) oft fü6s 
europäifcher i^erBunft. 0ie würben beim t>or6ringen 6er Germanen ju 
6eren <^örigen. 0o muß man auch in Bayern mit Keften pon BePÖIBe« 
rungen romanifd)er 0prache rechnen, welche Pon 6en einrücBenben ger* 
manifchen BTlarBomannen un6 Bajuwaren nid^t perbrängt worben waren 
IDiefe romanifchm BePÖlBerung0refte wirb man fid) nach ben in Kegen0s 
bürg unb anberen 0rte0 gefunbenen 0chäbeln römifcher Propinjialen im 
iDurchfehnitt überwiegenb mittels bw Bur^Böpfig ju benBen hßben.^ 3htt 
0(häbelformen reichen nach ben Snnben Pon ben ^angs bi0 311 ben IXuvp 
fchäbeln; unter ben Kursfchäbeln finben fich (burd) einen binarifd^en i^ins 
fchlag) fteilhinterhäuptige formen (pgl. 0. $9); unter ben iangfchöbeln 
auch folche, bie ben norbifchen i6infchlag biefe0 Beltoromanifchen Kaffenges 
mifche0 erBennen laffen. H)ie 2lbb. 423, 0. 411» flil’t öie 0tellung ber römers 
seitlichen 0chäbel genauer an. 

160 ifB nachgewiefen worben, baß bie römifd)en BePÖlBerung0refBe in 
0übbeutfchlanb nicht bebeutung0lo0 gering waren. Kuch Brieg0gefangene 
römifche 0ölbner unb Hruppenführer würben 311 <oörigen ber Germanen. 
0eneca (epist.47) erwähnt 0öhne römifcher 0enatoren,bie in <35efangenfchaft 
Änecht0arbeit 311 leiften hatten. (35rabmann^ permutet, baß bie (öermanen 
gerabe in ben unruhigen feiten nach Eroberung früher römifd^er (öebiete, 
ba fie felbft ftet0 Brieg0bereit bleiben mußten, 3ur Beftellung ber lider einen 
erhöhten Bebarf an <^örigen h^ttten, unb bag fie barum perfuchen mugten, 
burch neue «Eroberungen unb burch Überfälle auf römifche0 Ö5ebiet mögs 
lichft piele Knechte au0 ber Beltoromanifchen X)orbepölBerung 311 gewinnen. 
0chumacher ift im 0benwalb bie H)unBelheit einer börfliehen BePÖlBes 
rung nahe einem früheren KömerBaftell aufgefallen; er wollte biefe BePÖls 
Berung Pon porgermanifchen 0ieblern ber Kömerseit ableiten." Kauffs 
mann, ber bie0 anführt, nimmt an, bie Körner bsw. Keltorömer feien Pon 
ben Germanen hünos „bie ©unBlen" genannt worben (pon hün = bims 

^ KanBc, ^cühmittclaltccliche Bchäbcl aus tlinbau, ©tf3ung6bcrtchte b. 
Kgl. Bave. KBab. b. tOtffenfeh., ÜTathcm.'Phvf* Klaffe, Bb. 27, 1897, ©. I ff. 

^ 12gl. auch bie Kngabcn bei Bchagpel, ®cfchtchte bcc beutfehen ©peaepe, 
3. Kufl., 1911, ©. 7. 

® Pgl. Pcöbftl, Kömccscitlichc ©chäbel in Bayern, 3nauguralbiffertation, 
ÜTünchen 1915. 

* (Brabmann, T>olBstum unb Kaffe in ©übbeutfcplanb, T>c>lB unb Kaffe, 
1926, ^eftSf pgü ferner X)ee(d, 'Dolfstum unb Kaffe in ©übbeutfchlanb, 
(Bcrmanta, Korrefp.*Blatt ber Kömtfch‘<5ermantfchcn Kommtffion, 3ahr* 
gang X, ^eft 2, 1926, ©. I04—108. 

® Vgl.Kauffmann, „^ünen",Stfehr*f»b.Philologte, Bb.40, J908,©.276ff. 
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Eel, braun, fcbwarj), tücicbc Bcscid^nung mit Dcränbcrtcr Bcbcutung in 
6cm tX)ortc „i^üncn" fortlebtc. IDcr raffifd>e Unterf(^ie6 3tr)ifcl>cn i^ncn un6 
6cn tcltoromanifcljcn ^cuöltcrungcn ift fic^jcrlicb pon 6cn (öcrmancn emps 
funöcn xx)or6cn, un6 t»enn btutc ^cjeic^nungcn vpic „0(l;xr>ar3cr" o6cr 
„0d)war3c" nod) als bcr<^bfe^cn6c 0d;clttDÖrtcr gebraucht tjoerben tön* 
nen, fo mag öics auf raffifebe £mpfin6ungcn aus 6er 5cit 6er frübgerma« 
nifeben Eroberungen surüdsufübren fein. Bei 6er ^ißaebtung 6unEler 
<oauts, un6 ^ugenfarben, tx)eld;e bei allen Döltern germanifeber 
0pra(be bie ins bobe VTlittclaltcr hinein au pcrfolgen ift, ifl nid?t anau* 
nebmen, 6ag 6ic 0^icbt 6er germanifeben Steien X)erbin6ungcn mit römis 
f(ben Bürgern, 0öl6nern 06er coloni in ncnnensxDcrter 5ßbl einging, 
un6 ebelicbe 06er augerebclicbe X)crbin6ungen 6er freien gcrmanif^cn grauen 
mit <o<^n0fn tarnen xoobl überhaupt nicht t>or. IDie X)crmif(hung 6er 
Sreien mit 6en <börigen fe^tc erft fpäter al8 Tluswirtung cbrijtlidKr Jjeb* 
ren ein. <oingcgcn ift percinaelt ni(htnor6ifcbe9 Blut in 6a9 (Öermanen* 
tum cingc6rungcn 6urcb Eben aus politifcben (0rün6en mit Sraucn nichts 
germanifeben, alfo aumeifl min6ernor6ifcben 06er gar unnor6ifcben '2l6cl9.^ 
IDie ^cibcegeftaltung eines Pippins 6es Äuraen lägt ficb als Beifpiel un* 
nor6if(her Erbanlagen anfübren. 

Sür 6ic Änecbtcfcbicbt beftanben teine t>crmifchungsfcbrantcn, 6o(h t»ar 
6iefc 0cbid?t an o^bl gegenüber 6en Sreien aunäcbft aicmlicb gering. IDie 
raffifdje Äluft awifcbtn Sfcicn un6 Unfreien würbe bureb ^efc^c erhalten. 
Einaelnc germanifebe ^efc^c festen cEobesftrafe auf Eben awifeben S»^cicn 
unb Unfreien. IDas burgunbifebe ^efci^ beftrafte im S^^Hc 6er X)erbin6ung 
einer Steien mit einem Änecbte beibe mitbem (Eobe. IDas weftgotifcbeöefe^^ 
fpricht bcutlich aus, 6ag ein bureb Perbinbung mit einer Unfreien 
bie 2^einbeit feines Blutes befchmu^e (claritas generis sordescit). 

0ol(hc Ttnfcbauungen, baau bie Tlbneigung gegen heiraten mit S^embs 
ftämmigen, beftanben wenigftens bei ben Hieberfacbfen nod; im 9.3abrs 
bunbert, wie ein Bericht acigt, ben ich in „2lbel unb 2^affe" (|. Tlbfcbnitt) 
nach ben Monumenta Germaniae historica wiebergegeben habe. 

IDcr tDanbel ber XX)eltanf(hÄUung h^^Ut aber inawifchen eine grunbfä^s 
liehe XX>cnbung mit fich gebracht, eine XX)enbung, bie fich a^ar in ber 
lCDirEIid)tcit wahrfcheinlich nicht fchnell t>oIIaog, aus (öräberfunben fcboch 
erfchloffcn werben tann: bas Chriftentum brachte fchliegiicb bie halb um 
bewugt empfunbenen unb errichteten ^affenfehranten a« Salb Utit bet Eins 
fübrung bcs Cbtiftentums — fo bat t>. <5^16er es in XX^ürttemberg bes 

oba^tet® — werben nidjtnorbifche 0chäbel ober Utifchlingsfchäbcl in ben 
Gräbern häufiger, ©er cbtiftlichen ^ebre nach waren nunmehr alle Utens 
feben gleich. Ö5ana langfam mugte folcbe Unterweifung bie ^iaffengrenaen 

^ ©cpula, drembcö Blut im germanifeben 2l6cl 6er gefcbicbtlicbcn drübjeit, 
Xolt unb Baffe, 1928, ^eft ©. 206—210. 

2 Lex Visigoth, III, 1,8; III, 2,2 u. 3 ; »gl. ferner ©aluianus, de gubern. 
Dei IV, 5; Bbam »on Bremen, hist. eccl. I, ^—6; Lex Ripuar. 58, 11; 
©acbfenfpiegel I, 63,3 ; H, 12,2; ©ehwäbifebes Hanbrecpt 328 (322, 32^). 

^ ». Wölber, Sufammengellung ber in VOürttemberg »ortommenben 
©cbäbelformen, 1876. 



392 ^affcngcfc|>i4)tc bce 6cutfc|>cn \)olfcö 

pcrxt)if4)cn. 0bf(i>on bas Hcuc Hcftamcnt 6ic Unfrcibcit nicht Pcrtjoorfcn 
hatte,^ tx)ur6e 6ic jenfeitig aufgefagte (Gleichheit aller tttenfehen por (Gott 
fc^Iicßlich al9 biesfeitige (Gleichheit aufgefagt: feit 6em 9. 3ahrhun6crt 
tpuröe 6ie <^örigteit ale unchriftlich empfunden. Seit iSinführung bea 
Chriftentum» mehrten fich auch ^ie t?on „i^ier ifl 
fein 3u6e noch Grieche, hier ifl fein Änecht noch l><^tte Paulue im 
Galaterbrief (3, 2$) gelehrt; 6en Tlthenern hatte er geprebigt, bie tttenfehen 
feien alle aus einem ^lut gefchaffen (^poftelgefchichte |7, 26). liefen ileh» 
ren nach, i>ie fchließlich bieafeitig aufgefagt würben, war ber ICDeg 3ur Till* 
permifchung offen. IDaju tarn bie ^ntfittlichung bea Germanentume, welche 
ber Übergang 3um Chriftentum mit fich brachte unb beren i6inwirtung auf 
bie raffifch unb erbgefunbheitlich fteigernb wirtenben frühgermanifchen 2tn* 
fchauungen Pom ieben in ber 0ippe Äummer, JTlibgarbe Untergang, 
1927, bargeftellt hat. Bei Äummer finben fich auch Geugniffe für bie mit 
bem Übergang jum Ch^^iftentum perbunbene ^ntwürbigung ber germani* 
fchen Srau, eine igntwürbigung, bie auch wieber 2^affe unb iSrbgefunbheit 
gefahrben mußte. 

£twa mit bem 9. 3ahrhunbert begann bie 2lbfonberung ber freien pon 
ben Unfreien 3U fchwinben. "^lufhebung biefer BchranEe trug por allem 
bie Äirche bei, inbem fie Unfreie 3U GeifUichen machte, woburch fie in ben 
0tanb ber freien erhoben würben; ja es fcheint, baß manche Bifchöfe ge* 
rabe Unfreie wegen ihrer größeren Gefügigkeit in bie Geiftlichkeit aufnah# 
men. IDarauf weift Äapitel ffg ber Befchlüffe ber 0ynobe Pon flachen 
(i. 3- —$17) hin, wie p. ^clbtv gezeigt hat. igrft im j|. unb j2.3ahr* 
hunbert fe^te fich aber bie i^helofigkeit ber nieberen Geiftlichkeit burch, wo« 
burch bie Sortpflanjung biefer in ben 0tanb ber freien gehobenen Gef^lech» 
ter wieber gehemmt würbe. 

IDie Tlnfichten, wie groß bei ben Germanen bie ^ahl ber Seelen im t>ers 
hältniö 3U ber ber Unfreien war, gehen aueeinanber. ^atte fich bie Biahl ber 
Unfreien in ben feiten ber germanifchen Eroberungen bei perfchiebenenGer« 
manenftämmen erhöht, fo ift hoch bie Einnahme 3akob Grimms (2^e^t9s 
altertümer, j$99, 0.457) ab3uweifen, ber bie ^ahl ber Unfreien für bae 

—|o. 3ahrhunbert unb für bie Germanenftämme Oeutfchlanbe faft ebenfo 
hoch fchä^t wie bie ber Speien, demgegenüber hat p.3nama50ternegg 
auegeführt, baß bie 5ahl ber Unfreien auf beutfehem Boben — im Gegen* 
fa^ 3U ber im gallifchcn Srankenreiche, wo es pielleicht mehr <5brigr als 
Sreie gegeben habe — geringer als bie ber Steien gewefen fei.^ Utan muß 
aber auch bebenken, baß bie ^ahl ber fog. Gemeinfreien fchon feit bent 
9.3ahrhimbert abgenommen hatte, ba Gemeinfreie in fteigenber 5ahl f<hon 
3u biefer Seit, noch mehr aber 3ur ^cit ber eigentlichen Smbalherrfchaft bes 
kUittelalters, in halbe ober gan3e Unfreiheit perfanken, währenb gleichseitig 
Unfreie in ber oben gefchilberten ICDeife halbe ober gan3e S>^eiheit gewannen. 

^ “Ogi. itucas 17,7, welche ©teile 6te 2luffaffung 3efu felbß gibt, pgl. 
ferner I. :Rorinther 7, 20; :Roloffer 3, 22—25; iCppefer ö, 5; tthimotheuö 
6, l ff.; ditus 2, 9 ff* 

2 X>gl. p. 3nama*©ternegg, deutfepe tOirtfehaftagefep., Bb. I, 1879/ 
©. 70 ff. 
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3c6enfaU0 mu§ emerfeits bae — ^cutc 3u Unrccf)t bcftrittcnci — ^ufs 
fteigen unfreier ^efcf)le^ter in 6en @tan6 6er UTiniflerialen, an6ererfeit8 
6ö0 meiften ^emeinfreien sal^lreic^er Gebiete in 6en @tan6 
6er <3örigteit, 6ie "^bnabme freier ^auerngemein6en unter 6em fic^ au0s 
bil6en6en :5ef)en0tx)efen, eine 5unal)me 6er Kaffenmifc^ung be6eutet ^aben. 
IDen früi?nnttelaIterUcf)en Verfall 6er breiten @d)ict>t 6er (öemeinfreien, 6ie 
im frühen Germanentum nal^eju 6a0 X)olt bst». 6en Stamm felbft, jeben» 
falb 6eren io^^wpUnaffe, au0mact>ten, möchte id) ab 6ie raffenfeelifefje Urs 
fac^e anfel^en, 6ie au0 6em nor6ifct?en ober norbifci^sfälifcl^en Germanentum 
6a0 iDeutfcf)tum M entftel^en laffen, 6a0 mittelalterlidje iDeutfcf>tum, 
6a0 3tx>ar ficf>erlid) nocl) 6urd) 6ie nor6ifc|>e 2^affenfeele bebingt ift, 6a0 aber 
in 3unet)men6em Uta^e bie tnitTX)irtung 6e0 feelifcpen XX>efen0 ni(^>tnor6U 
feper 2^affen ernennen Iä§t. Bei unerfcf>üttertem Sortbeflanb 6e0 Stan6e0 6er 
Gemeinfreien tjätten fidj) bie Bebingungen 3u 6em raffenfeelifd^en Über« 
gang uom Germanentum 3um Beutfcl^en nicf>t ergeben, ober biefer Ubers 
gang patte fid) anber0 x)oU3ogen. 

Bie 2<affenmifd?ung, b3xx?. Stänbemifepung fepeint in Hieberfaepfen am 
fpäteften begonnen 3u paben. Tlbam uon Bremen berieptet, ba§ nod; im 
n. 3<Jprpunbert bei ben Hieberfaepfen fiep nur ^reie mit Sreien, Unfreie 
mit Unfreien Perpeirateten. Tluf nieberfäcpfifepem Gebiet erpielten fiep auep 
3aplreiepe freie Bauerngemeinben unb fepeinen auep palb bewußte Bors 
ftelUingen pon ber Keinpaltung be0 Blute0 am längflen nad^gelebt 3U 
paben: Bie Ulagbeburger Sepoffenepronit au0 bem 3<tpre |540 berieptet 
pon ben Hieberfaepfen be0 UtitteIalter0: „0e nemen niept gerne utlänbifepe 
ÜDif, uppe bat or Slecpte niept flog naep anberem BolEe." 

Sold)e @d)ranten fielen aber innerpalb ber Stabte. Born fz. unb 
|5.3(^pi‘punbert an gab e0 in ben Stabten feine Unfreien mepr; lanbliepc 
Unfreie würben baburd) 3u i» eine Stabt 3ogen. XBäprcnb 
ber Äreu33üge erUärte bie Äirepe feben unfreien (Eeilnepmer an einem Äreu3s 
3uge für frei. Seit bem ||. 3<tprpunbert patte ein Bürgerftanb fid? au03us 
bilben begonnen, in bem fiep wäprenb be0 Utittelalter0 burep ^ufftieg ans 
gefepener Gefcplecpter wieber neue Sepieptungen bilbeten, bie im großen gans 
3en Perpältniomäßig norbifepere fläbtifcpe0berf(picpten ergeben paben mögen. 

i6ine gewiffe Kaffenf(picptung blieb jebenfall0 in Stabt unb Jjanb beftepen 
ober fe^te fiep burep ^u0wirtung ber feelifepen i6igenfepaften ber Kaffen 
auf bem XBege ber Ku0lefe immer wieber burep. 7lu0 ber Kaffenfepieptung 
ber porepriftlicpen ^eit würbe bie mittelalterlicpe Stänbefepieptung, welepe 
im großen gan3en, wenn auep entfepieben minber beutliep, bie alte Kaffens 
fd)ieptung wiberfpiegelte. 

Bie Borftellung Pon ben leiblicpen Utertmalen ber Germanenftämme in 
Beutfeplanb war bie Pon Utenfepen norbifeper Kaffe gewefen. 3tTi Borwort 
3U bem im 5.3riprpunbert aufge3eiepneten Salifepen Gefe^ ber Sranfen 
patte e0 Pon ben Sranten gepeißen, baß fie Pon ebler Geftalt, Pon fepr peller 
Sarbe unb überragenbem BDuepfe feien (gens Francorum . . . corpore 

^ Bgl. p. Belou); Bic unfreie ^eefunft bcB nieöeren Kbels, ^tftorifepe 
3ettfd>rift, ^eft 3, 1927. 
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nobilis, incolumna candore, forma egregia).^ 3fiöor r>on Bcja (Pa- 
censis), ein fpanifc^cr Bifc^of, Ijatte im $. 3al)rl;un6crt 6ic Börpertraft 
6ef Tiuflricr, 6. öcr Äricgcr 6c9 öfi:Iicl)cn ITcile 6c8 ^ei^jce, 
ün6 ben ^ot>cn tüudja 6er anderen (Germanen gerühmt, 6ie in 6er ©d)la(^t 
bei iLoure tämpften.^ i6in ^citgenoffe, 6er bef<^reibt, wie 0tto II. in Äa* 
labrien im 3<tbi^c 9^^ >^on 6en Tirabern in einem i6ngpaß überfallen un6 
fein gef4>lagen wur6e, l>atte berichtet, 6ort fei „6ie 5icr 6ee blon6en 
(öermaniens" (decor flavae Germaniae) pingefunten.^ Einfang 6e9 
11. 3«pt^pun6ert6 patte fi(^) <5einri(^ II. 6arftellen laffen, wie ipm 6ie 
blon6e Germania 6ient, 6ie fc^warse (öallia 6ie S^icbenepalme reiept, 6ie 
braune 2<oma un6 6ie rote ©clauinia (6a9 0innbil6 6e8 @lawentum8) 
JLribut 6arbringen: 6ie IDcutfcpen baepte man fiep alfo al8 ein blon6e8 
X>olt gegenüber 6un!leren HaepbartJolfern. 

IDie Sunapme 6er Kaffenmifepung burep Verfall 6e8 0tan6e8 6er (öe« 
meinfreien muß aber wenigften8 in 6en fiep neu bilbenben länbliepen, fläbs 
tifepen unb ritterlicpen 0berf(pi(pten auep im tiicpt 
beutliep ober gar auffallcnb geworben fein. 3n einem prouensalifepen XX)erte 
au8 bem J4. 3<tprpunbert, bem Elucidari de las proprietatz de totas 
res naturals, finbet fiep in einem Tlbfepnitt über IDeutfcplanb (D’Al- 
manha) eine ©epilberung ber 0eutf(pen, bie waprfcpeinlicp ben 2tnblief 
ber beutfepen, meift ritterlicpen Äreujfaprer wiebergibt, welepe burep ©üb* 
franfreiep gezogen waren. ■2lu8 biefer ©epilberung, auep wenn man fie al8 
uerallgemeinernb anfepen muß, gept boep peruor, wie überwiegenb norbifep 
man fiep bie beutfepe 0berf(picpt be8 J4.3ßpt‘punbert8 noep uorftellcn barf: 
„©ie finb poepgewaepfen, pon Eüpnem XX>efen, große 3^gcr unb Utüpfal* 
Überwinber (trebalhadores) mit ansiepenben (Öefi(pt83ügcn, peiter unb 
fepersbereit, paben blonbeo <^aar, finb freimütig." IDie bilblicpen 0arftels 
lungen be8 beutfepen mittelalter8 beuten burep buntle8 <^aar flet8 niebrige 
Geburt, uneble8 XX)efen ober frcmblänbifepe i^ertunft an. Unnorbifepe 5üge 
gaben bie — ritterlicpen Tlnfcpauungen entfpringenben unb ben burd7f(pnitt* 
liepen ©tänbeunterfepieb offenbar übertreibenben — bilbliepen IDarftelluns 
gen, fo 3. Id. bie au8 bem J4.3<tprpunbert ftammenbe v^eibelbcrger <^anbs 
feprift be8 ©a(pfenfpiegel8, gerne ben Säuern: plumpe (öefiepter mit einges 
bogenen Hafen, Hafen mit perbiefter ©pi^e, päßliepe tHunbformen.^ 

lDa8 porwiegenb norbifepe '2(u8fepen ber mittelalterliepen beutfepen ober 
boep beren ritterbürtiger ©epiept gept auep au8 ben ©epilberungen fram 
3Öfifeper Sieptungen unb ^efcpiept8werEe perpor. ©epon por bem |5.3ßpr* 
punbert würbe in Sr<tntreicp bie ©d?önpeit ber IDeutfcpcn gerüpmt, befon* 
ber8 beren große Börperpöpe unb EraftPolle ^cflalt. 2tn ber (öröße ertennt 
man ben beutfepen — fo würbe faft fpriepwörtlicp bepauptet. Sie Hicber* 
faepfen galten unter ben beutfepen ©tämmen al8 ber ©tamm pöepjlen 
tDu(pfe8; fei e8, baß bie anberen ©tamme flärtere i6infcpläge oftifcper Kaffe 

1 Lex Salica, pcrausgcßcbcn pon (Bcffefen, I89S, ©.95. 
^ T>gl. Selloguct, Ethnogenie gauloise, ^5. II, 1861, ©. 188. 
® “Dgl. Uplirj, 3apcbücpcr bc8 Seutfepen Kcicpcö unter Otto II. unb 

Otto III., Sb. I, 1902, ©. 256. 
* Dgl. d'alFe, Sic beutfepe ttraepten« unb ITTobentncIt, Sb. I, 1858, ©.83 ff* 
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zeigten; fei es, 6a§ 6er föUfc^e sSinfc^Iag in Hieöerfadjfen 6ie öurc^fcfjnitt« 
lic^je Äörper^ö^e befonbere beträcbtli^) erf(^>einen Ue§. Pl?ilipp Don Comis 
nee, 6er erfte be6euten6e ^efcbi4)tefcbreiber S^^infreicbe (|445—|5ö9), rübmt 
6ie 0cbönbeit 6er Bebtoeijer, 6ie er meift Allemans (^eutfebe) nennt. 
Hacb 6eren feelif(^em X)erbalten fan6en 6ie mittelalterlicben ^ransofen an 
6en IDeutfd^en Äübnbcit, (Lapferteit, (Treue un6 2(u86auer 3U loben, i6bt* 
9^13, <b<^cbniut, Btreitfuebt, j^bsorn un6 <^abgier 3u töbeln.^ 

IDie mittelalterli(b)e (öefeUf(i>aft0or6nung war entflanben; fie war Eein 
raffifdjee tPert mehr, aber fie wirtte v>ielfa(b> raffifebsabgrenjenb. IDae 
mittelalterlicbc 6eutf(b>e Ke^t bilbete ficb aue; ee übernabm in gewiffem 
Umfang bie erbgefunbbcitlicb unb raffifil) förberli(^en fippenre(b>tli(ben 2(ns 
fc^uungen bee frühen ^ermanentume unb glieberte fie in sSbe*, Suufts 
unb XPirtfebaftegefe^gebung ein. XDie altgermanif(b>e8 @ippenred)t im mit« 
telaIterU(b)cn oünftereebt bewahrt ift, b((t (örönbe^)^ gef(^übert. Sie ine 
Ulittelalter hinein reidjten auch bie Haebwirtungen ber erbgefunbbeitUeben 
(raffenbygienifeben, eugenif(ben) 2lnf(bauungen bee frühen (Öermanentume. 
?lue ber „Germania“ (|2) bee ^Tacitue gebt bernor, baß bie (öermanen 
iUenfdKn mit minberwertigen Erbanlagen erbangten ober in Bümpfen er« 
träntten, fo X)erräter unb Überläufer, Seiglinge unb untriegerifebe Utänner 
unb fo au(b Untüchtige, wenn man bie XX>orte corpore infames fo über« 
fe^en barf.^ 

EineTlrt erbgefunbbeitlicber ^eiftungeprüfung febeint au(b ber bierju be« 
fonbere geeignete, non ben (öermanen gef(bä^te Bcbnellauf gewefen tu 
fein. IDie Seftgeeigneten, bie unter ben heutigen X)erbältniffen meift Unber« 
arm ober tinberloe bleiben, würben im frühen (Germanentum bie ine UTit« 
telalter hinein eher tn Äinberreicben. 5!)ie 2^ecbteauftei(bnungen ber (Ger« 
manenftämme, beren erbgefunbbeitli(be 2^icbtung B. 455 t« betrachten 
fein wirb, befebräntten, wie n. '21mira erwiefen b^^t, bie Kecbtefäbigteit 
ber UTiggebilbeten, ^eifteef(bwa(bcn unb (Geifteetranten, benen auch bie 
Eberecbte nicht tnertannt würben: fo tonnte ficb eine bauernbe 2luemerte 
minberwertiger Erbanlagen nolltieben. E>er Untüchtige fant gefellfcbaftlicb, 
unb bae bebeutete bamale: er fant in bie an Haebtommen ärmere Bcbicbt. 
Hoch nach bem Bacbfenfpiegel (Einfang bee |3. Oabebnnberte) tonnten UTi§« 
geftaltete unb Zwerge weber erben noeb belehnt werben; fie hatten nur ein 
Tlnrecbt auf Unterhalt aue bem S^ttti^iengut, bamit aber waren bie Ehe« 
möglicbteiten für fie fehr befebräntt, wenn nicht »erfcbloffen. 5^(tter galten 
für unfrei unb erbunfähig. B(btr>ächlicbe unb miggeftaltete Äinber wur« 
ben bie ine Ulittelalter hinein auegefe^t.^ — „Ulan hielt ee für unrecht ntig« 
geftaltete, trüppelhafte, fcbwäcbliche Äinber ober folcbe auftutiehen, bie tein 
uorwurfelofee, freiee ^eben führen burften."^ "tluegefe^t würbe auch 

^ Simmeemann, 5)tc Scucteilung ber S^eutfehen in bec feanjoftfehen 
^itetatut bee UTittclaltcre, 3naugural«5)iffcttation, UTünilec 1910, ©. 15. 

2 (Gcönbcch, Vor folkeaet i Oldtiden, ^(openhagen J909—I9I2, »gl. 
■fetnet Bummer, ülibgacbe Untergang, 1927. 

® ^tertu »gl. NordiskTidskrift for Filologi, 4.'Heihc, ^^eft 9, I920,0.105ff. 
* Jür bae (Srtränfen »on Binbern »gl. auch 3acob, ‘ilrabifche Seriepte 

»on (Befanbten an germanifepen ^ürflenhbfen, 1927, ©. 29. 
® (Srimm, 5)eutfchc Tlechtsaltertümer, Sb. I, 1899, 0.629. 
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eine Tinsaljl xx)eibli(^)er neugeborener, offenbar toeil man bie 
Srauenüberfd>uffe8 — b, einer i>on erbeblii^) größer 
xx)ar al8 bie ber befe^baren Bauernhöfe unb ^anbgüter — für bie fittUc^e 
5ud)t bee X)olte8 befür4>tete: im Mittelalter bienten bie Älöjler bem glei« 
<i>en Btuede. ©ae Cbriftentum f(h<Jffte bie Äinberauefe^ung allmäblicb ab. 
lDo(t) mußte bie Äir4)e barauf eingeben, „baß bie Bcr>ölEerung norxpegene 
noch mehrere 3ahrhunberte nach tot |0. 3ahrhunbert erfolgten 2lns 
nähme bes Chrijlentums Dielfach fich bie itötung (bas Tluefe^en) ber mit 
angeborenen Sthltrn behafteten Äinber Dorbehielt, unb erft im |4.3‘^hrhtm* 
bert gelang es, ein unbebingtes X)erbot gegen biefe Binbermorbe 3u Der* 
XDirflichen".! Tluch in ben anberen germanifchen ^änbern h^t fich baa alt* 
germanifche (öexDiffen XDahrfcheinlich noch lange gegen bie ^Infchauung ber 
jRirche gefträubt unb bie Tlustilgung fehlerhaften Gebens mehr ober xoe* 
niger heimlich burchgefc^t. 

„^xDeef ber £l)c toar s^rjeugung einee echten i6rben" — fo tenn^eichnet 
3atob (örimm bie germanifche unb altbeutfche i6he;^ baher auch bas 2<echt 
jur 0(heibung Don unfruchtbaren grauen unb bie Bitte, baß ber unfruchtbare 
Mann einen ^tugungshclft*^ tpählen burfte — eine 0itte, bie fich <^t»ch bei 
anberen t>öltern inbogermanifcher 0prache finbet unb bie noch Luther in 
feiner 0chrift „t>om ehelichen Jjeben" (| 622)3 erxDogen h^t* Bitte ber ^ers 
beisiehung eine® 5t«0«n9öhtlftrö finbet fich gelegentlich ««<h 9tft^li<h 
ertannt.^ IDie h<^lb bexDußt, h<^lb unbexDußt erbgefunbheitlichcn Tlnfchau« 
ungen bee (Öermanentums, bie Betrachtung aller iebeneDorgänge Don ber 
Bippe unb Dom angeftammten Bauernhöfe ober ianbgut aue, finb erfl 
burch bie ^lustDirtung bes (öeiftes ber fog. ^lufElärungejeit unb ber Sran* 
3Öfifchen 2^eDolution gänzlich untergraben XDorben; bie Betrachtung ber 
iebensDorgänge Dom iSinselmenfchen aus, bie unfere Seit gexDohnt i|l, h^t 
fich erft im 19.3cih»^himbert gänslich bur^gefe^t. 

IDie Ö5efcllfc^aft0orbnung bes Mittelalterö konnte 3U einer i6rhaltung ber 

norbifchen 2^affe in ben unteren Btänbcn baburch beitragen, baß bie früher 

freien Bauern, bie fe^t <börige gexDorben toaren, nunmehr einer (öegen* 

auelefe norbifchen Blutes ent3ogen xDurben, tDelche fich in^ hohen unb nie* 

bern “^Ibel baburch Doll3og, baß biefe 0berf^icht allein bie Kriege 3U führen 

hatte. IDie befonberen mittelalterlichen Btanbesehren, bie i^eieatsgebräuche, 

Sunftgefc^e unb Bitten tonnten bie norbifche J^affe Derhältniemäßig rein 

erhalten bis gegen bie unterften X^oltafchichtm hin. ^ll biefe X)orfchriften 

über ben HachxDeiö beutfeher 2lhnen, toelche bie Sünfte unb anbere X)ers 
bänbe forberten, bienten unbexDußt ber s^rhaltung bes norbifchen Bluts. 

^ VOieth'^nubfen, BcDÖltccungsfcagc, ©cpualmotral unb Feminismus, 
bei ifibechacb, (Befchlcchtscharattct unb ■üoltstcaft, 5)acmßabt u. tteipaig, 
1930, ©. 308. 

^ 3aFob ©rimm, ^^eutfepe 'Kcchtsttltcctümcc, Bb. I, 1899; ©.613. 
3 X)gl. ttutpets Werte, Weimarer 2lusgabe, Bb.ö, 1888, 0.558; Bb. 10,2, 

J907, 0.278; Dgl. ferner 'Dorwapl, ^>ie 0erualität bei Hutper, 3tfcpr.f. 
0erualforfcpung, Bb. 15, 1928/29, 0. 335- ff. 

^ X>gl. 0hulg, iDeutfepes Heben im li. unb 15. 3aprpunbert, Bb. I, 
1892, 0. 159. 
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£)icfc @(^)ranten imb (öcfe^c tüarcn doc allem gegen öas sginficfern tpen* 
6ifd)en un6 überhaupt flawif4)en Blutes gerichtet, bann aber überl^aupt 
gegen alles 

iDurd) öie pon öer Äird)e fett öem iz. 3abrbunöert burcbgefeQte 
lofigteit 6er Ö5eiftlicben ift aber anbererfeits aud? Dielen ber lEüd^tigften unb 
Begabteften bie Samiltengrünbung perxDebrt worben, inbem aus ben oberen 
0d>id)ten Diele geiftig überragenbe Utenfd>en fid> ben Bilbungsflätten jus 
xDanbten, in bereit Befi^ allein bie iUrdie war. IDentt man 3. B. auch an 
bie Tluslefe Don (Lüditigen im iDeutfdiorben, fo Bann man bie bierburd) be* 
wirtte i^ntnorbung ermeffen. ißs ftbeint nidbt feiten Dorgetommen 3U fein, 
bag ber le^te Hatblomme eines eblen (0efd)led>ts noch jugenblid) in ein Hlos 
fter eintrat. T^iejler bietet bafür Beifpiele aus ber mittelalterlidien (öe* 
fd)id>tc Bayerns; er gibt aud) bie Belege bafür, wie bas „Tlusfterben ber 
Ö5rafengefd)led)ter burcb bie mörberifdten XX)irBungen ber Ilreusfabrten unb 
italienifdten Stibsüge beförbert" würbe. IDie gleichen Urfad^en Derminbers 
ten audb bie 5<tbl ber (0efd>lcd)ter bes nieberen Tlbels. Tlus Kie^lers Bar* 
ftellung ergibt ficb, bag wäbrenb ber Bayern anfcbei* 
nenb fämtlicbe (0efd>ledbter bes Urabels erlofd>rn finb bis auf bie <5^tifer 
VX>ittelsba(^ unb (Drtenburg — all bies Tln^eidtcn einer eingreifenben (0e« 
genauslefe gerabe ber an norbifdier Kaffe Dermutlidt reid>df» (Sefd)led)ter.^ 

5ur ^ntnorbung trug fd)on im BTlittelalter — febod) nid)t in bem Tlus« 
mage wie beute — aud) bas Tlusfterben betforragenber ftäbtifdier (öe* 
fdtled^ter bei. Utan barf annebmen, bag aud> bamals bie gefellfcbaftlid) 
auffleigenben unb bie fübrenben (0efcbled>ter an norbifebem Blut burd)** 
fdmittlid) reicher waren als bie BeDÖlBerung, aus ber fie flammten. 0(bon 
Ä. Bücher Iwt aber gezeigt, bag bie berDorragenben fläbtifchen (öefchlech* 
ter bes BTlittelalters feiten mehr als jwei 3«bebutiberte überlebt betben. ^ Tim 
Beifpiel fräntifcher 0tabt(hroniten lägt fich ertennen, wie Don 3«bebunbert 
3U 3obebuubert Samiliennamen aus ben Giften ber „ehrbaren (öefchlechter" 
Derfd>winben unb wie immer wieber patrijifebe (öefchlechter ausflerben. 
IDas Perfchwinben ber Hamen Bann jum ^Teil burch Umjug einer Samilie 
in eine anbere 0tabt bebingt fein, jum anberen ?Leil beweift es nur bas 
Tlusflerben einer Familie im ^annesftamme; bie Salle gänzlichen Ttuss 
fterbens erfcheinen immer noch jablreid; genug.^ finb Dor allem 
auch bie elenben ^efunbbcitsDerbältniffe mittelalterlicher 0tabtvDobnungen 
zu bebenBen. Bie Betrad^tung ber „X)ergänglichBeit", bas memento mori, 

Bennzeichnet bie 0timmung Dieler mittelalterlicher ITtenfchen. 

+ 

Bei ber flawifchen Befieblung 0ftbeutfchlanbs mug bie Bar* 
fltllung einen Tlugenblid Derweilen, ba fich über biefe Binge falfchc unb 
wiberfprüchlid>e Tlnfchauungen gebilbet höben. — Bie Urflawen waren ein 

^ Tliczlcr, <5cfd)id>teBavccn5, Bb. 1,1878, ©. 8^9ff; Bb. II, I88O, ©. I3ff* 
^ Bücher, Bie Ißntgcbung ber 'OolBswirtfchaft, 1893, ©♦ 15 ff. 
® T)gl. bie cCbrontBen ber fränPifchen Btäbtc, Bb. I, berausgegeben Don 

^egcl, 1862, ©. 21^, 221. 
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Domiegcnb norbifc^jes X)olt, bae fi(^ aus einer im 3nnern J^ußlanbe, wo^I 
um 0bers unb Jitittellauf bes IDnjeprs fiebelnben Gruppe norbifc^jer 2laffe 
gebilbet t)atte, flart genug, im ^auf ber 3abrbunberte bem 0ften i^uropae 
bie flax»if(^>en 0pra4)en aufsujtuingen. 0om 6. 3abrbunbert n. €\)V. ab 

?lbb. 4J3 a, b. 
©cpäbel eines Blawen aus einem 25urgtr>all bei (öruc^no (XT>eflpreugen). 

Sch: 70,20. noröifd? oöer oorx»iegfnö noröifd? 

?lbb. 4J4 a, b. 
©d^äbcl einer ©laxüin aus einem Burgwali bei ^rucjno (Xüefipreußen). 

Sch; 75,02; G: *0,j6. X)orTOieg«nö noröifdj mit fölifc^tm iCinfc^lag ^ 

verbreiteten fi^ bie Slawen nac^ XX>e|^en unb Sübweften, fpäter auc^> 
nad? Horben. 0ie fprad)li(^e 5[rennung ber flawifc^en Stämme voneim 
anber verlegt bie Sprac^xviffenfebaft in bie 0öIPertvanberung03eit. Horb* 
unb tvejlflatvifcbe Stämme rüdten feit bem 6. 3«brbunbert in bie bei ber 
t)ölterxvanberung von ben (öermanen verlaffenen (öebiete bes gan$en oft* 
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Ii(^)cn iDcutf(^)Ian60 ein un6 bcfiebcltcn ötefe, ohne tX>ibcr|l:an6 3U finben, 
ctxx)a bie 3U btt (örenje, bic man $u Baris bc9 Großen ben Limes 
sorabicus genannt bat, b. b* bis 3U einer iinie, bie etwa t>on Biel über 
üüneburg, Utagbeburg, ttterfeburg, Haiimburg, Bubolftabt, Bamberg, 
nörblicb Begensburg jum Böbmermalb unb uon ba 3ur ^nnsmünbung, 
3um 0berlauf ber IDrau unb 3um (0olf pon Criefl fübtt.i iXlan erfennt an 
(Arabern unb fonfligen oftbeutf(^)en Bobens fofort bie 
börigteit 3um flaxpifcben Boltetum. „Bie 01atioen bredjen mit einer gan3 
fremben Bultur in 0flbeutf(bIanb ein. 3brt Beramit unterfebeibet ficb fo 
febr Pon ber bort bt^gebraebten germanifeben, ba0 man febe 0(berbe leicbt 

0d)äöel eines flatuif d)en Bnaben 
aus einem l^urgmaU b. (J5ruc3no. 
Sch: 09,S|; G: $s,7j. Horbifeb 
— mit leichtem fuöetifcben £in* 

fcblag^ (Hafe) 

unterfebeiben tann."^ @ie rücfen ein mit 0tiIformen, bie auf fübofleuros 
päifcbe iginflüffe f4>lit§th laffen. Bie ^ittformen perraten, „bag bie 0las 
tpen, bie 3U uns famen, mit Balfantultur burebtränEt getpefen fein 
muffen".2 

00 lägt ficb alfo bie Buebreitung ber flaxpifcben (öefittung in 0fl* 
beutfcblanb Pon ber germanifeben arcbäologifcb, ber 0tilform naeb, 
Elar unterf^eiben. Bie Borfanlagen ber Pon 01axpen befiebelt ges 
tpefenen Gebiete Beutfcblanbs (b. b* bie Bunblinge unb bie 0trageni 
börfer; pgl. Barte XXVII 0. 401) b^t than früher für flatpifebe 
(örünbungen angefeben.^ ^eute febeint bas felbft für bie 0tragenbörfer 
niebt mehr mit 0icberbcit angenommen tperben 3u Eönnen. Baffens 
Eunblieb aber, b. b- «Ifo au9 (öebeinfunben ber flaxpifcben Beibengräber^ 

^ Bic ©ocbengccnjc ftnbct ficb cingejeiebnet auf Barte VIII, 0,269 unb gebt 
betöoe aus Barte XXVII, 0. 40l. 

^ 0cbucbbarbt, 2lIteuropa. 2. Bufl., 1926. 
® Über Borfformen ugl. „BealleriEon ber germanifeben BltertumsEunbe" 

unter „Borfformen" ; ferner Ittielf e, 0iebIungsfunbe bes beutf^en “Oolfes, 
JlTün<ben, 1927. 

* Bie 01an?en batten bie 0itte ber Beibcngräberbejlattung Pon ben ©er* 
manen übernommen. 



^00 ^affcngcf(t)i4>te bes 6cutf4>cn “Dolfcs 

allein, wäre eine 0(^)eiöung nic^t 6urd)3ufül)ren: 6ie Urflawen, öiefe 
0berfct)i^t ber flawifc^jen, bamala wobl norbifcbsoftbaltif^en, norbif(^s 
oftif(^)en, nor6if^s6tnarif(^en unb nor6ifd)sfubetifcbfn X)ölter, bie eine 
befonbere Beftattung erfuhr, waren norbifdjer i^affe wie bie (Bett 
manen.i ^aburch, bag ben flawifc^en (öebeinen ale j^opffcbmud oft 
bie fog. „0cbläfenringe" mitgegeben finb, tann man fie Don ben gleich* 
artigen (öebeinen germanifcher (öräber unterfcheiben, beuor man bie fon« 
feigen ^Beigaben betrachtet. — 0o bebeutete alfo bie flawifche U)elle, 
bie fich weftwärte bewegte, raffifch junächfl nur eine geringe i6ntnorbung 
0ftbeutfchlanb0. im -Jauf besfenigen ^tilr^ume, ber bie jur X>et> 
brängung unb i^inbeutfchung ber 0lawen aus ben ehemals germanifchen 

(öebieten ©ftbeutfchlanbs perging, erft all? 
mählich mögen in Horbbeutfchlanb porwiegenb 
oftifche, oflbaltifche unb fubetifche Utenfchen flas 
wifcher 0prache, in 0übbeutfchlanb porwiegenb 
binarifche tttenfchen flawifcher 0prache in grös 
ßerer ^ßhl eingeficfert fein, unb fchließlich nach 
0chwinben ber norbifch*flawifchen 0berfchid)t, 
im Kampfe gegen bie wieber porbringenben 
IDeutfchen mögen bann bie Utenfchen flawifcher 
0prache nahezu bas j^örperbilb erreicht höben, 
bas wir htwlt Pielfach 0I0 „flawifch" empfin« 
ben. i^ine „flawifche 2^affe" aber gab es unb 
gibt ee nicht. Utenfchen, bie man „flawifch" fin* 
bet, finb meift oftbaltifch, oftifch*norbifch ober 
innerafiatifch*norbifch ober fubetifch. 

Bei Betrachtung ber flawifd>en Befieblung 
ehemale germanifchen Bobene fcheibet man am 
heften ^wifchen ber flawifchen £inwanberung in 
Horbs unb ittelbeutfchlönb, bie wohl in 
ber i^auptfache norbifch*oftbaltifch war unb ber 

flawifchen i6inwanberung in 0übbeutf(hlctnb, bie wohl in ber 
ioöuptfache binarifch*norbifch war. ouctit fei hier Horbs unb ftlittels 
beutfchlcmb betrachtet. 0ie ^ntnorbung ber 0lawen auf bem ehemale 
germanifchen Boben Horbbeutfchlönbe muß entweber nicht fo grünblich 
gewefen fein ober bie X)erbrängung ber flawifchen 0tämme ober mins 
beflene beren ^^errenfchichten burch bie wieber einbringenben beutfehen 
0tämme feit ber Seit, ba ihnen ein <5einrich ber ilöwe (1129—95) burch 
Eroberung ben XX>eg nach 0ftcn gewiefen hötte, muß fo grünblich ges 
wefen fein, baß fchließlich Horboftbeutfchlanb unb bae öftliche Utittels 
beutfchlcmb wieber porwiegenb norbifch würben unb heute noch immer 
(Sebiete mit einem ftärteren norbifchen iginfchlctg, allerbinge mit oftbaltis 
fcher, oftifcher unb fubetifcher Beimifchung, finb. Bielleicht barf man fich 
porftellen, baß bie Brechung ber politifchen t^acht ber raffifch minber nors 

?lbb. 4j6. 0cl)ä6el etnee 
flavpifcbcn Itnabcn aus 
einem Burgwall bei (öru* 
cjno. Sch: b7,40; G: 

$6,54. Horöifd? 

^ Bgl. (BünthcC/ ^affenfunbe ißuropas, 3» 2lufl. J929, S. 278 ff. 
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Mfd>cn @Iawcn in liefen ct)cmal9 gcrmanifc^cn (öebictm nic^t fo vcv\)älu 
niemägig grünblic^ gewefm tx)äre, tr>cnn 6ie Beficbelung btt oftclbifc^cn 
ISänbcr ni(^>t »on einer 2iu9lefe 6er unterne^)mung9mutigften un6 Wermuts 
iid) auc6 norbifebften IDeutfc^en aller @tämme, insbefonbere 6er norbweft* 
6eutf(i)en, unternommen toorben xjoäre. ©ae X)ol!'0lieb „Haar 0ftlanb tuil* 
len xoy ryben" $eugt noc^ Pom Unternel^mungsmut biefer beutfeben Ttue* 
lefe, au9 xpeld^er bann als tueitere Tluslefe ber 2lbel ber oftcIbif(^en iänber 
fi(i> erbeben b^it. @ol(be 2lu0lefeerf(b)einungen böt’r« ^ir ftaatU(^e ?Lüd)tig* 
Ceit be0 Preugentum0 mitbebingt. IDurcb xueftfälifcbe IDeutfcbe unb anbere 
au0 ben untermif(t>ten (Gebieten ftammenbe ©eutf(be unb Hieber* 
länber muß bamal0 ein leichter fälif4)er ^infcblag öftlicb ber £lbe uerbreis 
tet tporben fein, piellei(l)t am meiften in lITedlenburg, wo ber Harne tPeft» 
pbal febr perbreitet ift, unb xpo au(^ ber Cbronift ^ofau 
„Släminger unb i^ollänber, ©aebfen unb ICDeftfalen" al0 i^inwanberer 
nennt,1 alfo gerabe ißinxpanberer au0 ftart fälifcb untermifebten (öebieten. 
— IDer ^re(^ung ber politif(^en tTtacbt ber Slawen ift auf oftelbifcbem 
(öebiet nicht etwa bie pöllige Derbrängung flawifcber Siebter gefolgt. 
Unterwarfen fi(^ biefe ber beutfeben i^errfebaft, fo blieben ihre Samilien 
erhalten, mit ihnen bie norbifeben unb niebtnorbifeben i6inf(blö0t ÖC0 mits 
telalterlicben Slawentum0. 

IDie norbifcb*lübnen unb norbifcb*facblicben Unternehmungen be0 J^itter* 
flaate0 be0 beutfeben 0rben0 unb bie noch weiter au0greifenben Unterneb* 
mungen ber i^anfa mit ihren (örünbungen 2^epal, 0orpat, 2^iga (|20|) 
führten beutfehe Bürger unb ^Säuern nach 0flen unb begrünbeten eine beut* 
f(be <^errf(baft auf ber 0|tfee. 3n Pommern unb Sd>Itfitn bringen beut* 
fche Siebter im |3.3öhthi»nbert ein, unb i^nbe be0 |3.3«hth«nbert0 war 
bie ^errfebaft ber IDeutfcbhrrren über ba0 ^anb Preußen gefiebert.^ IDie 
wilben ilämpfe gegen Slawen unb Litauer mußten jur Bilbung einer 
2tu0lefe führen: auf beiben Seiten tonnten fi(b mir tatträftige unb ftaat0s 
tluge Sippen erhalten. üDahrfcheinlicb fmb feboeb bie perhßltnwmäßig 
buntleren Ö5ebiete be0 norbmittelbeutfcben unb norbbeutfeben Boben0, bie 
breiten, perhältnwmäßig buntleren ^anbftreden tint0 unb recbt0 ber (Dber 
(pgl. 20. Tlbfchnitt) unb pon ber 0ber über bie mectlenburgifcbcn ^anbe bi0 
in0 Hauenburgifcbe bem zeitweiligen flawifchen Vorbringen zuzufebreiben. 
3n ben thüringifeben unb fä(bfifch<^n fowie in ben fübbeutfeben (Gebieten 
ehemaliger flawifiber Sieblungen mag aber bie heutige buntle ^umifebung 
weniger auf bie Slawen zurüctgehen, al0 bem Umfichgreifen oflifcher unb 
binarifdher ^affe, bzw. ber ^ntnorbung zwsuftbreiben fein, bie etwa feit 
bem fpäteren Utittelalter eingefe^t h<tben muß. IDer Pon Satbfen unb Böh* 
men her bb in0 bayerifebe 0berfranten hm fpürbare i5inf(bl<^3 oftbaltifibcr 

1 Vgl. ^olt CC0, iDic mittelalterlichen 2lnfie6elungen frember ^Eolonißen 
in Vtocbiueßbeutfchlanb, Volt unb T^affe, 2. 3ahrg., ^eft 3, 1927. 

2 3:)en 2lufßieg unb VTtebergang ber (Drbensmacht fcpilbert Heinrich v, 
ttreitfehte in feinem 2luffaQ beutfehe (Drbenslanb Preußen" (1862; 
heute neu herausgegeben als Vtr. 182 ber 3nfel'Sücherei). d'ür 23egrünbung 
unb H^iebergang einer norbraffifchen Staatsmacht iß biefer 2luffag außer* 
orbcntlich lehrreich. 
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Kaffe mag ^auptfä4)Iic^ auf bic flaxx)if(^e ^eficMung öiefer Gebiete xutüds 
geben. 

3m @ü6often bee beutfeben lOoIEsgebietö, in Kärnten, @teiermart, ^irol 
unb 0berbayern war bie flawifc^e (winbifeije) ^inwanberung ni(^t mit 
ncrbifcb^oftbaltifcber unb norbifdb*ofttfcber sginwanberung, fonbern mit 
uorwiegenb binarifeber i6inwanberung gleicbbebeutenb. Über bie igin* 
wanberung pon Blowenen im 6.3öbrbunbert n. Cbr. berichtet ber Bio* 
wene Kr et in feinem Kuffa^ „25ie 01owenen".i 

^ängs ber natürlichen Btraßen ber IDrau, Baue unb mur brangen bie 
Blowenen talaufwärte in bie KIpenlänber, befe^ten Krain, Kärnten, 
BteiermarE unb bas Küftengebiet an ber Kbria. Bie brangen bis auf bas 
iEoblacber J^elb nach llirol hinein; längs ber iVtuv famen fie über (Ober* 
fteiermarl in bas heutige 0bers unb Hieberöfterreich. IDas Puf^ertal, ILirol, 
bas falsburgifche Lungau unb bas lEal ber i^nns hatten flowenif^e Kn* 
fieblung; bie IDonau trennte fie pon ben ^tfchechen. 3m Bübweften taten 
ihrem weiteren Vorbringen bie friaulifchen ^er^öge leinhalt, fie befe^ten 
aber tro^bem ben ganzen nörblichen ^ebirgsteil bis jum ?tagliamento 
(wo fie noch heutzutage leben); im fübli(hen iteil ber ^ntlanei erinnern uns 
nur noch 0rtfchaftcn wie Beograbo, Paffiano, Bc^iapenesco, ^Luriacco 
(^Lurfa^Kuersberg) an einftige flowenifche Knfieblungen. 

„Seeilich fonnten fich bie Blowenen in ben meiften biefer weit porgefchos 
benen Poften nicht lange behaupten, benn fie hatten biefe (öebiete eben zu 
wenig tompatt unb zufammenhanglos mit bem Kernftoct bes Volfes be* 
fiebelt; in perhältnismägig Eurzer Seit gingen fie unter ber noch aus ber 
VölEerwanberungszeit teilweife zurücfgebliebenen germanifchen BePÖlEe* 
rung unb ben httanbrängenben Bajuwaren auf, beren natürlicher Btärfe 
noch ber Btaat unb bie Kirche mit ihrer höheren Kultur zuflatten Eamen. 
3mmerhin gab es aber auch im |3.3ahthunbert weit nach Horben porge* 
fchobene flowenifche Knfieblungen, z- B. Kinbsberg im mürztale (Ulrich 
p. ilichtenftein). freute zeugen noch zahlreiche 0rtsnamen mitten im beuts 
fchen Bprachgebiet Pon ber einftigen flowenifchen Befieblung biefer Btücfe 
(fo z. B. XVinbifch^Utatrei, Kbrnont^Vobmat, Ubmat, Kusfees0foje, (Öraz* 
^rabec, ^erni^ ufw.) — außerbem legen bie Pielen flowenifchen fprach* 
liehen Elemente im Eärntnifchen unb fteiermärEifchen Bprachgebrauch, fowie 
manche Bitten unb (Gebräuche Seugnis ab pom mächtigen flowenifchen 
Hinflug auf bie neuen beutfehen Koloniften." 

Hun barf man aber nicht annehmen, ba§ bie Blowenen etwa rein binas 
rifchen Blutes gewefen feien. IDie Bübflawen bes frühen Ulittelalters wer* 
ben Pon zcitgenöffifchen (öefchichtsfehreibern als rotblonb befchrieben. tVie 
fchon ihre inbogermanifche Bprache anzeigt, müffen fie eine flarEe nor* 
bifche i^errenfchicht gehabt haben, wie bas ja für bas htute porwiegenb 
binarifche albanifche VolEstum mit feiner inbogermanifchen Bprache ebenfo 
gilt. IDie Blowenen bes 6. 3ahrhunberts, bie in bie 0fi:alpen einbrangen, 
beren politifche Utacht aber Pon ben bayerifchen «o^rzögen halb wieber ge» 
brochen würbe, mögen noch 3itmlich Piel norbifches Blut gehabt haben. 

^ milcinowic unb Kcef, Kroaten unb ©lowcncn, 1916. 
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„lEatfäc^Uci) war 6ic Bwöltcrung btv öflcrrcic^ifc^cn Ttlpcnlänöcr bis ins 
frühe ntittclaltcr hinein »orwiegenö 6olicho$ephal [langEöpfig]."i IDie Un* 
terfchicht bee flowenifchen Poltstums aber muß wohl ber binarifchen unb 
in geringerem (örab ber oftifd^en 2^affe angehört hnben. IDie norbifche 
Schicht fchwanb bahin, unb wohl gerabe fie ober nur fie 30g fich alö <)er* 
renfchicht t>or ber Utacht beutfeher ^^ersöge aus ben befe^ten Tllpengebieten 
wieber jurücf; bie binarifd)e unb oftifche Schicht blieben beftehen unb weh* 
feiten bao X^olBstum. IDem einmal gewiefenen i^inwanberungeweg folgenb, 
mögen feit bem b. 3ahrhunbert immer wieber unb immer mehr Utenfhen 
au0 bem (öebiet ftärtj^en X)orwiegen9 ber binarifhen 2^affe in bie Tllpen 
unb fomit ine beutfhe lOoltetum eingebrungen fein, wenn auh biefee £ins 
bringen Bein ?6inbringen flowenifhtn IDolBetume mehr war. Sie mehrten 
fo bae feit porgefhihtlichtn feiten in biefen (Gebieten nahweiebare bina* 
rifhe ^lut. Hoh einmal fei barauf hingewiefen, baß flowenifh bie Be» 
jeihnung für ein X^olBetum, binarifh bie Beseichnung für eine Kaffe ift. 

3h slöubc aus manhrtici ©onbcchc^itrn ber caffcnBunblth^n Karten 
folgcnbe gefhihtlihe “Dermutung über bae tCinbringen binarifhen Blutes, 
fei ee tjorgcfhihtlihet/ fei es floiwenifher ^erBunft, wagen ju bürfen: 
V>on ihrem »5eimgebiet, ihrem t>erhältntsmäßig reinßen (Bebiet, t)on ben 
5)inarifchen “Zllpen, t)on Jtlontenegro, Ollbanten, ©erbten, Kroatien, Bosnien 
unb Slawonien aus hat fth bie binarifhe 'Haffe ben großen ^lußläufen ber 
55rau unb ©au entlang nah Vtorbweßen ausgebreitet, ©ie brang ins HTurtal 
hinauf, erreihte bas (üuellgebict ber HTur; fie brang aber vot allem bas5?rau> 
unb ©autal hinauf. t)a& ^rautal mag fie bis jum (ßuellgebiet befiebclt haben 
unb heute noh ßarB »orwiegenb beftebeln. Bis ins d^uellgebiet ber iDrau 
reihen auh höhere Körpermaße, "üor einem folhen tBinbruh binarifher 
Haffe ftnb üielleiht bie norbifheren ntifhlinge bes 3feh, Kalfer» unb dauern* 
tals in bie ^öbc hinauf ausgewihen unb haben fo in ber Abtrennung bie 
©puren norbifher Beimifhung beutliher bewahrt. Haßt ßh fe> auh bie 
ßärfere Beimifeßung norbifhen Blutes im (Dßpußertal erBldren? 5>ie binari» 
fhe ^)urhbringung ber ©au entlang — weniger ein politifher t>organg als 
ein T>orbringen burh „(Beburtenfieg" — fheint im (Bebiet ber KarawanBen 
3wifhen Krainburg an ber ©au unb T>illah an ber 5)rau burh ein helleres 
(Bebiet burhltebrohen ju fein; bas Kartenbilb führt ju ber Einnahme einer 
gewiffen ©tauung binarifher Haße tjor Krainburg; bort iß ein fehr bunBles 
(Bebiet nörblih umfhloßen von befonbers hellen. 5?ann fheint ßh ber bina* 
rifhe Sußrom ber ©au entlang mit bem 5)rau3ußrom »ercint 311 haben. t>om 
5>rau»(Dberlauf fheint ßh bie binarifhe Ißinwanberung über ben Katfh' 
bergpaß ins ICnnstal gewanbt 3U haben unb weiter über ben Brenner ins 
3nntal. j)as 3nntal muß er hiuabgebrungen fein unb ßh Im (Bebiet bes 
Achenfees, nahbem er rielleiht eine gewiße 5ahl norbifherer ITlifhliuge bas 
SiUertal hinaufgebrangt hatte, 3utn VTorbhang ber Alpen unb über Hegernfee 
unb VOalhenfee 3ur ^ohebene hinabgewanbt haben. VDeiterc Ab3wcigungen 
biefes binarifchen Sußroms mögen fhon »om oberen 3uutal aus ben VTorb- 
hang ber baperifhen Alpen unb fhlicßlih auh öer 2lllgäueralpen erreiht 
haben. Auf biefe i:>ermutungcn war ih burh Kartenbeobahtung geBommen, 
che ih erfahren hatte, baß bem tX)cg iDrautal—Brenner—'^nntal—Ahenfec— 
baperifhe »^ohebene eine alte i;)ölBcrßraßc entfprehe/ unb che ih öie (Dß« 
grcn3c flawifher ©ieblungen im Alpengcbict Benncngelernt hatte, auh ehe 

1 Hcb3cltcr, Unfere Kenntnißc von ber phpßfhen Befhaßenheit bet 
'OölBcr Ößcrreihö, Stfhr. f. ößerr. VolBsBunbe, 3ahrg. XX, l9U, ©. 122; 
t>gl. auh ^olbt, ?Dic ©häbclformen in ben ößerreihifhen tüohngcbictcn 
ber Altflawcn — einß unb jcQt, mitteilungen ber Anthropologifhen (Bcfell« 
fhaft VOien, Bb. ^2, 1912, ©. 2^7. 



iDtc ©latDcn in jE5cutfc^Iani> ^05 

i^ non 6en ©Ü6flaincn(tt)cn6cn)ctnbrüd)cn &cc fcübmittclaltcclicbcn (Bcfcbtcbtc 
ein genaueres 3iI6 VTun aber, nach Sufammcnjlellung all biefetr Cat* 
facben, f^icn meine \>cnnutung befläch unb fd>icn auch bic Stneitcilung bes 
tDegcs über Batfcbbcrgpa^ unb trennet; inabcfd>cinli4>; bic »ccmutetcn 
3ügc binacifcbec Ißintnanbcrung flimmcn auf bet :Rat:te mit (Bcbictcn bcfon« 
bccec S^unfclbeit unb um bcn 25rcnnec auch mit folc^cn gcd^cccc 2löcpcrbobc 
überein. 

iDic i^inwanberung 6er @Iatr>cn im 0ftcn des blutigen beutfeben Sprach* 
gebiete leitete taum eine biebtere ^efieblung biefer (gebiete ein. IDie Se* 
fieblung ^uropae bureb 2<obung Don Urwalbern DoU^og ficb in ber i^auptf 
facbe in 3wei ©cbüben, wie Scbnmacber gezeigt b<^t:i $uerfl in ber 
3ungftein3eit, ber ^tit «Ifo, wo bie norbifebe ^affe fi(b anfebirfte, 3um 
„mutterfebog ber Hölter" (pgl. 0. 357) 3u werben, bann im ||. bie 
J4« O^b^bunbert. Don ber 3ungftein3eit bie 3um ||. 3<tbrbunbert blieb bie 
0ieblungeflä(be mit geringen 0(bwanEungen etwa gleich, (gerabe bae 
n. bie 14.3<Jbtbunbcrt brachte aber 3ugleicb bie Dorrüefenbe ^efieblung 
bee beutfiben 0ftene bureb eine "^tuelefe aue ben wabrfebeinlicb nod; beutlicb 
uorwiegenb norbifeben Stämmen bee beutfeben Doltee. Sie erj^ fd^ufen eine 
größere Sieblungefläebe unb bereiteten fo eine Beuölferunge3unabme r>or, 
bie mit bem J4.3<^brbun^ctt langfam einfe^t. 

IDie heutigen flawifcben Doltetümer, bie im 0flen ©eutfeblanbe an* 
gren3en, finb mit Tluenabme bee Äüftenf^reifene ber 0ß:fee bureb flarlen 
oßbaltifebcn unb ba unb bort flärteren binarifebsoflifeben, baneben fubeti* 
fd^n unb innerafiatifcbm ^eifa^ getenn3cicbnct. DDar febon bae mittels 
alterlicbe Slawentum minber norbifcb ale bae IDeutfebtum, fo b«t ficb bae 
bcutf(bc Doltetum in Horbs unb ITtittelbeutfcblanb Dor Dermifebung 
mit ben Slawen burd) flrenge (gefe^e gehütet. „0ie XDenben mußten in 
XDenbeiiDierteln ober XDenbengaffen abgefcbloffen, lotal, fo3ial unb wirts 
f(baftli(b uon ben S^eutfeben getrennt leben unb waren t>om ^ürgerred^t 
unb ben fünften auegefcbloffen."^ XDie gegen bie XDenben, fo richtete ficb 
bae mittelalterliche Doltetum gegen allee frembe Blut, babureb, baß 3ur 
Erlangung pon Bürgerrechten, ^unftreebten, ^befcbließungen ufw. beuts 
febe unb freie (gebürt unb oft bie 3u t)ier Tlbnen nad73uweifen war. Solche 
(gefe^e erhielten ficb ba unb bort bie 3um ^nbe bee j $. 3«brbunbcrte. 3«^ 
fogar auf bic (gattinnen ber ^unftgenoffen würbe bie Ttbncnprobe aueges 
bebnt. „1752 würbe 31» Heuenbamm (Heumar!) ein (Eucbmacber aue bem 
(gewer! auegeftoßen, weil er eine Srau genommen, beren (großmuttcr aue 
einem Scbäfergefcblecbt entfproffen fein follte. IDie Schäfer waren wenbifebe 
<^örige."2 IDie ftärtcre, oftbaltifcbe, oftifebe, fubetifebe unb innerafiatifebe 
Beimifebung im flawifcben Doltetum, ber raffifebe Tlbftanb, muß gefühlt 
worben fein; bae IDcutfcbtum b^t ficb bee flawifcben Blutce lange erwehrt. 

„^rft bureb i>ie ^unftreform t)on |73|—40, bie bic ^unftorbnung in 
allen beutfeben Staaten einheitlich auf fXaatlicber (grunblage regelte, wur* 
bcn folebe (geburtebriefe cingefübrt, auf benen bie t?ier Tlbnen fehlten. IDaß 
biefee aber auf XDiberflanb fließ, bcweifl bie Befebwerbe ber Berliner (ges 
werte. 2lub blieben bie alten (grunbfä^c in ber Prapis noch bis in bie 

^©d)umad)ec, ©icMungsgcfcbibte bcc ^beinlanbc, J92I. 
^ntcinbolb, 5Dcutfcbc 2^affcpolttjF u. b. iSc3tcbung ju nationalcmi£bcgcfübl. 



^aff'cn0ef4)i4>tc bcs i>cutf£l)cn T)oIFcö 

Jltittc 6cö 19.3a^r^unt>crt9 unter bem ©ruefe bes alten <5eimatrect>te0, bee 
be^)örblicl)en ^eiratstonfenfeö unb ber mangelnben Sreisügigteit ^um guten 
ILeil hefteten, obtr>o^)l bie alles gletc^mac^enbe 3öee ber fransöfifd^en Ke* 
polution, unterftü^t bureb bie ficb einbürgernben begriffe ber <^umanität 
unb lltenfcbenrccbte auch im 2^affebetpugtfein längft niueUierenb gexpirtt 
batten."^ — 3cb permute, baß ficb «wf ^ftn beutfeben (gebiete öftlicb ber 
mittelalterlicben 0latpengren3e noch b(ute ba unb bort bei genauerer 
raffentunblicber IDurcbforfcbung beutUebere Unterfebiebe jxpifeben ehemals 
flatpifcben Dörfern unb folcben IDörfern ergeben xpürben, bie bur(b bie oj^s 
beutfebe 'Zlusbreitung bes tUittelalters gegrünbet xporben finb. So foll 3. 
au(^) bas öermanenborf Tlffalter im i6r3gebirge, bas bur(^ einen „Streit* 
tpalb" ((grenstpalb) Pom ehemals forbifeben IDorfe (0ablen3 getrennt ift, 
3um Unterfebieb Pom IDorfe (gablen3 bureb eine Perbältnismäßig groge 'Um 
3abl <böcbgexpacbfener, Blonber unb blauäugiger getenn3eicbnet fein. 
lid)t X)erbältniffe finb tpabrf4>einli(b äU(^ btute noch ba unb bort an3us 
treffen. 

tDie ficb Horb* unb lltittelbeutfcblanb gegen „flaxpifcbes" blut 3U web* 
ren fuebt, fo perfuebten bis in fpätere Seit binciti (gefe^e unb Ö3ebräucbe 
aller beutfeben Stämme, bas sginbringen „^anbfrember" in bie bürgerliche 
öemeinfeboft 3U pertpebren. ^rfl im J7.3cibrbunbert tpurbe allmäbli(i) bie 
?Lobesflrafe abgefebafft für ben gefcblecbtlicben Pertebr 3i£X)ifcben 3uben unb 
(tbtif^en.^ IDie X)ermif(bung ber ursprünglich porwiegenb norbifeben beut* 
feben Stämme ijl auch 3um geringften ZLeil pon äugen her bureb gutpanbe* 
rung ober frembes Äriegspolt erfolgt, 3umeift febenfalls buri^) (gegen* 
auslefe bes norbifc^jen Blutes in Sebben unb Äriegen unb bureb ^lusflerben 
ftäbtifi^) getporbencr überxpiegenb norbifeber (gefcblecbter bei gan3 allmäb* 
li(b fieigenber Binber3abl minbernorbij^^er unb nid^tnorbifeber X)oltsbe* 
flanbteile. 

IDerSerfall ber mittelalterli(benStänbef(bicbtungen f(beint ber Beginn ftär* 
lerer ^affentreu3ung gewefen 3U fein. iDie '^Ibtömmlinge ber porigen aus 
Bloflerfieblungen unb *robungen, permutlicb porwiegenb oftifebe ITlenfcben, 
ferner bie porxpiegenb oftifeben tTlenfcben ber füb* unb mittelbeutfdKU 
tDälber unb (gebirge, an gabl urfprünglicb wohl Perbältnismägig gering, 
müffen allmäblicb in beutfebe — bas hieß bamals tpabrfcbeinlicb 3«meijt 
noch: porxpiegenb norbif(be — (gef(blfebtcr eingebrungen fein, bie por* 
xpiegenb oftbaltifeben ober oftifeben ^btömmlinge Pon Slawen in beutfebe 
(gefcblecbter Horb* unb mittelbeutfcblanbs. “^Iber bas £infictern oftifeben 
unb oftbaltifeben Blutes in ben Äern ber beutfeben BepölEerung poll3og 
fieb anfebeinenb noeb immer febr langfam, fo langfam, wie eben bie mittel* 
alterlicben Sebranten felbfl fielen. 5Die Befunbe laffen permuten, bag bie 
heutige '2lllpermif(bung erfl bas tPert ber lebten 3«btbuni>(ftt pielleicbt 
erfl ber neuejlen (gef(bi<bte angebört. Sebli$® bßt in f^eilbronn eine grö* 

^ Siebe ^ugnotc 2 S. ^05. 
2 \>gl. 5)orn, Strafrecht unb Sittlicbfeit, 1907, S. 17. 
* Scbli3, iCine Scbullinberunterfucbung jum Siuecfe ber 'Haffenbegim* 

mung; ^repip für ^Intpropologie, Bb. 27, J90l. 



nTcl)cung bcs ojlifc|)cn i£tnfc|>Iagö ^07 

§crc Tinja^l 0ct)äöcl ÖC8 |4-3a^>rl>un6crt9 untcrfud^t, i)ic au9 einer öor* 
tigen @ta6tfir4)e ftammen; er fan6 unter itjnen feinen einzigen Bursfc^äbel. 
©ie Unterfu(^)ung uon 0c^ä6eln, 6ie au9 einem uom ^an6 in öie 0ta6t 
»erlegten „armen Älofter" ftammen, ergab feinen einzigen ifangfcbäbel. 
5icmlicb febarf febeinen bemnacb früher bie (ören^en getuefen ju fein: ba9 

eine IDorf »orxuiegenb norbifcb, ba9 anbere »ortwiegenb oflifeb. Beifpiele 
foicber febarfen unperwifebten Ttbgren^ung — eine9 ift eben erxpäbnt 
tporben — feilen fi(b in 0a(bfen unb (tbüringen ba unb bort beute no(b er» 
halten b^ben. 

7lbb. 
7lU9fdnutt aus bem (öiabftcin 

öes JlbtesOobannJipfler iin iUofter Kai* öcs Itanonitus Dr. 0cbmicd)cn, t J4J«> 
tenbaslad) (0bb.) a. i>. 3, J4J7* X^ortu. in öcr 0t. O^^tobstirdje ju 0ti'aubtng. 
ortifdMuitgering.binar.u.fälifcb-ieinftbl. X7orwicgcnb oftifd) 

0eit bem frühen XHittelalter lä^t ficb eine getpiffe Tlbnahme be9 norbi» 
feben i6infcblag9 perfolgen; 3um ?Leil aUerbing9 beruht bie ertpiefene 5u» 
nähme be9 ^ängen»Breiten»3nbe|re9 tpabrfcbeinlicb auch barauf, bag in 3U» 
nehmenbem XUaße auch Tlngebörige ber mittleren unb unteren 0tänbe forg» 
faltiger beftattet p?urben, fo bag ihre ö5ebeine nunmehr häufiger unb beffer 
erhalten p^urben al9 früher. Tiber bie Sunbe laffen boeb beutlicb erfennen: 
„0ie ftarfe prosentuale X)ertretung ber brünetten fur^föpfigen Elemente 
hat ficb erft im XHittelalter unb in ber Heujeit berau9gebilbet."^ IDille» 
niu9 finbet für Bayern xpährenb be9 mittelalter9 ein Tlntpacbfen ber 
Burjföpfigfeit bi9 ju 50<yo.2 ^amit fönnen bie lEatfacben einer (Öegenau9» 

^ (Brabmann, XToIfstum unb Tiaffc in Bübbeutfcblanb, “üolf unb Ttaffe, 
1926, ^eft 3» 

2 5)incnius, Über einige fpatmittelalterlicbe 0<babel aus Bempten, Bei« 
trage jur Tlntbropologie unb llrgefcbicbte Baperns, ^eft l9, I9I3. 



^08 'KöfTcngef4)i<l)tc bts öcutfc^cn tJoIFcs 

Icfe jufammcngcftcUt werben, bie oben (0.597) naä) ^^iejler angefüljrt 
worben ftnb. Trante M in einer feiner Ttrbeiten^ folgenbe Überfielt über 
bie baYerif(^>en 2^affenx?erbältniffe gegeben: 

T:>6IFcrwan6crunB ^2% ^angfd)a6cl, H% :Rur3fcbä6cl 
ß^inbau (Io.—12. 3bO 32% „ 32% „ 
©übbavern, (Begenroatt I % „ S3 % w 

5u(iertanbl (jat für bae Porgefcbi(i)tIicüe bis frü^mittelalterlidje Hiebers 
öfterreicü einen <^unbertfaQ pon 66,7 für bie Uangfc^äbel angegeben, t>ins 
gegen 4,6 0/0 iangfc^äbel für bie (heutige Sepölterung, für 0beröj^errcic^ 
gar einen ^^üdgang Pon $0% iangfcbäbeln bis auf 20/0.2 

p. f<^nb in i^glingen (XX)ürttemberg) unter 32 0cf)äbeln aus ber 
wabrf(^einli(^ 3wif(^en bem |2. unb bem |5.3abrt>unbert ju Seflattun* 
gen gebrauchten 0t. X^italietapeUe noch 22 norbifchc — er fagt „germas 
nifchc" — S<5>^tncn unb nur 2 rein oftifche — er fagt „ligurifchc". tDürts 
temberg seigt fich aber auch bis heute noch als bae pcrhältniomägig norbifchf^e 
ber fübbeutfehen iänber, beffen norbifcher i6infchlag wahrfcheinlich i^ärs 
ter ift al0 ber bes heutigen 0achfen0 ober 0bcrfdblefien0. p. <^ölber nimmt 
an, bag ber oflifche £infchlag im ^eitabfehnitt Pom |2. bw |6.3Ähthwn* 
bert in ben mittleren unb höheren 0tänben in i6ßlingen um etwa so 0/0 jus 
genommen hcJt.® Unter |00 lUünchener 0(höbeln au0 bem |6. unb |7.3ohr* 
hunbert fanb 2^ante nach feiner oben genannten Tlrbeit überhaupt teine 
tangfchäbel mehr; münchen habe erfl im 19.3ahrhunbert burch i^inwan* 
berung pon Sranten her wieber 6 0/0 jfangfdhäbel erhalten — aifo wie heute 
burch ^W3wg t>on Horbbeutfchlanb her neue norbifche iginfchläge, bie aber 
al0 iginfehläge in ftäbtifchen Samilien immer wieber ber (Öegenau0lefe au0* 
gefegt finb. 

0ben (0. 393) ifl permertt worben, ba§ bie 2tuflöfung be0 0tanbe0 
ber (öemeinfreien ben raffenfeelifchen Übergang Pom Germanentum sum 
iDeutfehtum bewirtt haben mag. IDie erften Eluierungen ber oflifchen 2^afs 
fenfeele im IDeutf(^)tum wirb man in bie Seit um |350 perlegen bürfen. 
IDie lDichtung0gattungen 3. B., bie bamal0 auftamen unb Pon größeren 
?Leilen be0 beutfehen X)olte0 günftig aufgenommen würben, finb nach 
unb 3nhalt anberen XX)cfen0 al0 bie Dichtungen Pom frühen mittelalter 
bi0 3ur Seit ber ritterlichen 0tanbe0bi(htung. 3« öem Behagen an berb 
unterhaltenben 0toffen, an 0chwänten, Pon benen piele unflätig waren, 
am Uteiftergefang, an breitgemütli4>en X)olt0mär(hcn,* in bem glei4)3eitis 
gen Verfall ber bithterifchen S‘^*’tn, seigt fich uitht nur ein „tultureller 
2^ü(fgang" an, wie er fo oft 311 fragwürbigen igrtlärungen folcher £vt 

1 "Hanrc, ^cübmittclaltcrliche ©chäbcl aus Ä^inbau, ©igungsbctichte ber 
Itgl. Bave. EUab. 'b. tPiffenfeh., mathetn.-Phvf- :RIafre, Bb. 27, 1897, ©. 50. 

2 5ucferFanbI, Über bic phvÜfebe Bcfchafcnhctt bcc inncröflcmichtfchcn 
Ellpcnbcpöltcrung, üTtttcilungcn bcc Elnthcop. (BefeUfeh* tüicn. 1889, ©. I25fT. 

^ ». ^ölber, Beiträge 3ur lEthnoIogie pon tOürttemberg, EltchiP f. 2ln* 
thropologie, Bb. II, 1867, ©. 79. 

* 'Ugl. bte pon bem Herausgeber p. b. Itepen bem 14.—lö. 3ahrhunbert 
3ugcfchriebenen ©tücfe (115—I6I) feiner Etusgabe pon (Brtmms !Einber« unb 
Hausmäreben, 3ena I9l9, mit ihrem „pcrtraulicpen 0on" unb ihrer „bcha* 
bigen (Bemütlichteit''. 



2lbb. 419. »om Wcftlcttiur best 2lbb. 420. IDcr Keiter ÖC9 Bamberger 
naumburger iDoin?, |3. Oabrbutibcrt. iDoins, ein öcutfdKr Äönig ö. }3.3nt>r’ 

0|'Hfcb bunberts. Horbifeb 

^lbb.4i}. VDen.uI IV. x>on23öbmen,al9 7lbb.422.7tnnaoon 0d>\x)eibniQs3‘^ncr, 
bcutfdjcrÄönigl'Dcn^clI.,J36|—J4J9* Gemahlin jRatfer X^aiis IV., iltuttcr 

0|lbaltircbsnorbiird? VOcn^cls IV. noibifd^softbaltifcb 
IMlbxncrfe »oin Deitsbom, Prag 

fc^cinutigen ^crangesogen wirb, fonbern au(^ unb i>icncic^)t por allem bie 
€inwirtung einer breitgemütlic^jen, ber gefc^mactlic^en tr)ie ber ^ins 
baltung eines TlbjXanbs 3tx)if(^)en ben ITtenfcben abbolben, basu bieber* 
formlofen 2^affenfeele, ber 0eele ber oftifeben Kaffe — ebenfo wie man im 
fog. ^robianismus bes Keformationsjeitalters ^inwirtungen ber binaris 
(eben Kaffenfeele permuten barf3 

Utit bem Xluftommen einer sgmpfinbungswelt, bie Pom Siebergemüts 
U(ben bis 3um Äleinbürgerlicben reicht, aifo mit bem XlufEommen pon 
©timmungen, wie fie ficb etwa feit J350 als eine ©eite beutfeben Xüefens 

^ Dgl. bicr3u (Büntbet, Kaffe unb ©til, 2. Kufl. Jb27. 

ntebrung bes oflifeben tCinfcblags 



4Jo ^affcngcfc^t4>tc bes bcutfcj)cn tJoIFcs 

crhnnen laffcn, ift raffcntun6U(^ 6ic TJuebrcitung bcr of^ifcben Kaffe an« 
gc3cigt. IDic raffcntunbUc^en Sunbe würben ötefer Knna^jme nicht wiber« 
fprechen. 

3m 14. unb |5. 3ahrhunbert muß ber oftifche unb binarif(^>e ^infchlag 
in 0übbeutf(hIanb, ber oflifche unb oftbaltifche ^infchlag in tHittel« unb 
Horbbeutfchlanb fdbon beutlidb gewefen fein, ^ine Keibe ber 2JpofteItöpfe 
bee Bamberger IDoms (Beginn bes j 3.3«bt^buubert9) finb getennjeichnet 
burch uorwiegenb binarifche ^üge. 0ftif(he 5üge finb bem Bilbwert einer 
UTagb im Haumburger 0om (JTlitte be8 J3.3ahrbunbertö) uerlieben wor« 
ben. £nbe bes J4.3ub*^hunbert9 tauchen am Prager Born Bilbwerte mit 
oftbaltif(h)en 5ügcn auf aus ber BauwerEftätte unter bem tHeifter Peter 
Parier. 0a eine Keihc biefer Köpfe, fo aiu^ Kaifer Karl IV. aus bem <b<tufe 
^upemburg — beffen tHutter allerbings eine Tochter XPen^el» II. uon 
Böhmen war, bei ber ein jlärEerer nichtsnorbifcher iSinfchlag nicht eben uer« 
wunberlich wäre —, oftbaltifche Büge beigemif(^)t zeigen, ift vielleicht hier* 
au9 mehr auf einen ftärteren oftbaltifchen i6inf(hlag bei bem Künftler alö 
bei ben 0argefteUten 3U fchließen — fafl feber Künftler teilt ben von ihm 
Bargeftellten etwae von feiner raffifchen Eigenart mit. 3mmerhin Eönnte 
man bei einer Knna von @(hweibni^«3ciuer (Hieberfchlefien) auch riuen 
ihrem oftbeutfehen öcfchlechte eigenen oftbaltif^en iSinfchlag ertlärlich fin« 
ben (vgl. Kbb. 421, 422). 

Um |4$o befchreibt ber nürnberger dichter ^am S0I3, um 1494 ber 16!« 
fäffer 0cbaftian Brant in feinem „Harrenfchiff" ein Utittel jur Blonb« 
färbung ber <^aare: 0ie ^^errfchaft eines norbifchen Bchönheitevorbilbes ifl 
bamit ebenfo angeseigt wie bas ©chwinben heller <5aarfarben innerhalb ber 
Bevölkerung. 0er Hieberfachfe Peter ^auremberg nennt in feiner Pasi- 
compse nova vom 3Ähte |b$2 bie blonbe <^aarfarbe bie fchönjie, 3Us 
gleich be3eichnet er biefenige Kopfform als bie fchönfte, bie, von oben ge« 
fehen, als iSIlipfe erfcheine, aifo eine norbifche ober vorwiegenb norbifche 
Kopfform; als fchönfte Körperhöhe nennt er bie von fech0 ober vier 
Ellenlangen. 0a0 norbifche ©^önheitsbilb verblaßt im beutfehen Polte erft 
etwa feit bem |$. 3Ährhwubert. 

0er 3taliener Enea ©ilvio Piccolomini, als Papfl Pius II. genannt, 
ber 1432—45 fich viel in 0cutfchlanb aufgehalten unb im 0ienfle 
Kaifer S>^iebrich9 III. geftanben h^tte, fchilbert in feiner Er3ählung De 
Eurialo et Lucretia bie bamaligen 0cutfchen — hoch ficherlich nur bie 
0berf(hicht ins Kuge faffenb unb felbft hier übertreibenb — noch als fehr 
norbifche Ulenfchen: „tDo finbet man unter allen PölEern Utänner bie« 
fen ähnlich^ Bieh, tvie aufrecht unb flattlich fie baherEommen, wie fchön 
ihnen bas golblocfige <^aar ums Kntli^ wallt! XX>ie milchweiß ihre <^älfc, 
wie fchön fie fich halten, wie ftarE ihre Brufl! Knbers ift bas (öefchlccht 
biefer Ulenfehen, als unfer Jianb es er3eugt. Es ift ber ©ame ber (öötter 
ober ein vom ^immel herabgefanbter ©tamm." 

Es gibt aber ein raffenEunbliches Beugnis, bas geeignet ift, bie ©chil* 
berung Enea ©ilvio Piccolominis als eine ftarEe Übertreibung 3U erweifen, 
wenn fie bie ^efamtheit ber 0eutfchen bes 15.3uh>'huni>erts im ^uge h^tte, 
ficherlich auch noch als eine nicht geringe Übertreibung, wenn fie bie beutfehe 



3ccid)tc un6 caffcnfunfelic^e J'unbe 

0bcrfc^)ic^t im 2tugc b<^ttc: öaa finb öic 0cb^bcl aus 6cr &d^lad)t Don 
0ornad) bei Bafel. 3ni 3uli J499 f<^>Iugert 6200 Eriegsgeübte s^ibgenoffen 
öureb plö^Iid^en Überfall ein ungeübtes unb fc^lect)t ausgerüftetes Eaifer* 
lidjes ^cer r>on |4000 I4tann 5ußt)oIE unb 2000 2^eitern. X)on bem Eaifers 
li(i)en ^ettt blieben 3000 ^ote auf ber IQDaljlatt. ißin Heil ber 0d)äbel bie* 
(er(gefallenen ifl erhalten unb würbe uon 0d)t»er3 unterfuc^t.i iDas 
gebnis ift: „IDie Unterfudjung bes ^ängensBreitens3nbejre0 $eigt, bag fd>on 
bamals ein ben alten Tllemannen frember Hypus bie fübbeutfe^en Gebiete 
bewohnte, bag fchon in jener ^eit bie BreitEöpfe bie UTittels unb ^angEöpfe 
übertrafen." lOOas für eine Tluslefe (teilt aber bas ITlapimilians um 
biefe ^eit bar 5 — Tluger einigen t)erftärEungen aus ben Hieberlanben be* 
ftanb es in ber i^auptmaffe aus 0übbeutfchcn, unb 3war aus lanbsEncAs 
ten, welche sumeift ben unteren DolEsfchichten entflammten unb bamals ju* 
meift in Öfterreich angeworben 
würben. i6twa ^wifchen bem 
0urchf<htütt bes Befunbes ber 
unteren 0tänbe in ben 0ors 
nacher 0chäbeln unb ber 0chilä 
berung ber oberen 0tänbe bei 
Piccolomini mug bas raffifche 
Bilb ber beutfehen Beuölferung 
pon J5Ö0 liegen. Sür bie l:nehrs 
heit ber beutfehen ^tbelsgefchlech* 
ter ober hoch ber ^efchlechter bes 
höheren Tlbels wirb man bis ins 
J5. 3ahrhwnbert hinein biejenige 
raffen!unbli(heÄenn3eid;nungans 
nehmen bürfen, bie Bemmerich 
für bie beutfehen i^errfcher bes 
HTittelalters angegeben h<^t: er 
nennt „bie überwiegenbe Utehrs Jndex x.-75 7S-80 80-x. 
3ahl ber beutfehen ^errfcher ber ^lbb.423. V)ertciUing öcr iängensBreitenOn* 
Kaffe nach (germanen" 2 — b. h- öee ©^äbeb in mrfcbicöenen 
porwiegenb norbifche menfehen. ‘^‘^vcr.fcben (gcfcb.cbte (.mcb Prob,ll) 

0übbeutfchlanb unb bie 0chwei3 mögen im frühen Utittelalter min« 
beftens fo norbifch gewefen fein wie heute Horbbeutfchlanb, wahrfcheins 
lieh aber noch norbifcher. tHittels unb Horbbeutfchlanb fcheinen ftar! pors 
wiegenb norbifch gewefen 3u fein. Sür Knbernach am Khein ift ge3eigt 
worben, baß frühmittelalterliche 0chäbel ber bortigen BePÖlEerung einen 
3nbep pon 74,6 3eigen, heutige einen pon IDoch ftammen bie mittel* 
alterlichen Sunbe 3unächft nur Pon ber BepölEerungsoberfchicht) innerhalb 
beren heute allerbings eine Gruppe mit bem IDurchfchnittsinbep 74,6 fchwer* 

^ Bchiuetj, 55tc T^ölfccfchaftcn bec ©chiPcij, 1915. 
^ :]Rctnmccich/ tlciblichc ÜTcctmalc mittclaltcclichcc bcutfcpcc ^ctrfchec, 

Politifch’Knthropologifchc Kcpuc, Bb. VI, 0.312. 
® Keufe, S?ie förpcclichc Bcfcpaffcnhcit ber itnbccnachec Bcpölfcrung jut 

Seit ber Karolinger, Bonner 3ahrbücher, ^eft I05, J900. 



il2 7iaifcngef<^i<^tc bcs 6cutf4)cn tJolFes 

U4> 3U finden fein tDirb. 3n 6cn füöbayerifd?cn 2<cibcngräbcrn 6er Döltcrs 
tx>an6crung03cit Eommen auf |00 0(^)ä6el 42 i[angf(^)ä6cl unö 14 Äurjs 
f(t)ä6cl. 2r>icfc9 t)cr^ältm9 bleibt in Bayern ungefähr gleich bi9 in9 |2.3abrs 
bunbert.i t)on 6a ab nimmt 6ie 5^61 ^angfd)ä6el allmäblicb ab, 6ie 
6er Äur3f^ä6el allmählich 3U. ^cutt tommt in @ü6bayern auf joo @(häs 
6el nur no(^) ein ^angf4>ä6el un6 $5 Äur3fd>ä6el.2 |e6och 6ie Keihen* 
gräber nur 6ie ^ebeinrefte 6er 0berfchicht, 6er freien 6er frühmittelalters 
liehen (öermanenflämme enthalten, 6arf man ihr raffifche9 Bil6 nur mit 
6em raffifehen Bil6e 6er heutigen 0berfchi(hten pergleichen. Tiber auch bann 
3eigt fi^ 6er Dorgang 6er )6ntnor6ung fehr 6eutlich. urteilt 
über 6en KaffentPanbel 6er Utünehner Bepölferung: „3e6enfall9 aber — 
un6 6aran foll fejlgehalten xperben — xpar 6er tHünehner 6er Stühbayern* 
3eit bi9 3um JDreigigjährigen Ärieg, alfo 6er iltitte 6e9 17. 3ahthun6ert9, 
ein anberer al9 6er heutige, unb 6ie beiben 0tä6te: 6a9 lITlünchen 6e9 iXlitf 
telalter9 unb 6a9 6er neu3eit, flehen einanber min6eflen9 ebenfo perfchie* 
6en gegenüber, tpie — ettpa eine fübbeutfehe unb eine norbbeutfehe 0ta6t." 
Tihnlich urteilt 0(hxper3 über bie BepölEerung feiner ^eimat, 6er 0chxpei3: 
„Hur in 0(hxpe6en unb norbxpeftbeutfchlanb tpohnen heute noch t)ölter, 
bie in phyfifcher <^infi(ht ähnliche Htertmale barbieten, tpie tpir fie bei ben 
Tllemannen (6er t)öH'erxpan6erung93eit) tennen gelernt hciben."^ 

0er fchon beutlich gexporbene nichtnorbifche iginfchlag in 0ü66eutf(h* 
lanb ifl anfeheinenb einem Tlnatomen 6e9 16.3ahrhwn6ert9 aufgefallen: 
6a9 erfle 5eugni9 nämlich pon einer Kaffenmifchung, fein 5eugni9 6er 
(öräberfunbe unb Bilber, fonbern ba9 eine9 Tlugen3eugen, tpirb xpohl ba9 
be9 „t)ater9 ber Tlnatomie", be9 nieberlänber9 Ttnbrea9 t)efal (|6|4—b|) 
fein, ber erxpähnt, bie (öenuefen, (örie^jen unb (Lürten feien Eugelföpfig, bie 
0eutfchen (Germani) hatten im allgemeinen ein flache9 <^interhaupt, bie 
nieberlänber (Belgi) ein längliche9.® 0a9 erfläre fich barau9, bag bie0eut* 
fchen ihre 0äuglinge auf ben T^üefen, bie Hieberlänber auf bie 0eite leg* 
ten. (t)gl. hict3u 0. 247). 0a bie Behauptung für bie norbxpejlbeutfchen 
im allgemeinen noch heult nicht gilt, mag X)efal, ber übrigen9 Pon beut* 
fchen ißltern au9 tOefel a. Kh. ftammte, 311 biefer Tluffaffung getommen 
fein, al9 er <oe>chf<hullehrer in bem binarifch unb oftifch untermifchten Bafel 
tpar.® 0och ifl auch 3u bebenten, bag X)efal 3um ILeil xpeniger nach un* 
mittelbarer Beobachtung urteilt, al9 pielmehr einen Tlnfchlug an Tin* 
fchauungen be9 <5ippotrate9 fucht.’ TII9 ^eugnio für ba9 Tluofehen ber beut* 
fchen 0berfchicht be9 |6. 3«hrhuu^crt9 Eönnte tpohl auch ein Bericht 

^ ^cnrfel, 0tc ©chäbclrcgc auö bem Tldhengcäbcrfclb Pom Tlicgecangcr 
in (Bicfing. 3tfd>r.f. Tlnatomie u. iCntmicflungsgcfchichtc, Bb.77, ^eft 3/^r l925. 

^ 5?ic ß^angfchäbligfcit ber notbifepen "Kaffe tfl allecbingö ein übecbecfbaces 
ItXerFmal (pgl. B. 257). 

^ eftance, Jttünchen, 0ie HebensgefeQe einer Stabt. I920. 
* Schmer}, 0ie Kientannen in ber Sepmei}, 3tfcpr. f. Utorppologie unb 

Tlntpropologie, T3b. 14, J9J2. 
® “üefalius. De humani corporis fabrica, I, 5, Bafel 1555, S. 23. 
® Blinb jeigt in feiner S. 38p genannten Tlrbeit, bag bei ben i^lfäffern 

bes Jttittelalterö bie binarifepe Steilheit bes ^interpaupts fepr perbreitet mar. 
’ Dgl. ^oll, 3Die Kraniologie Defals, TlrcpipfürCBefcpichtcberJtTebijin, IV, 

1911, 431 f- 



5)tc 5)cutfd>en int 16. unb 17. 3a^c^unbcrt ^13 

tnouffye tjcrangcsogen werben: biefer traf in Paraguay bie na(^)Eommen 
non belgifct>en, fäcbfifcbtn unb febwäbifeben iSbelleuten an, bie |535 unter 
Äarl V. na4> Bübamerita ausgewanbert waren; er befebreibt biefe Hacb» 
tommen alo febr bdlb^utig» blauäugig unb blonb.^ 

£r|l ber IDrei§ig)äbrige Ärieg b<tt Äriegsnolt „aus aller €äns 
bern" in größerer ^abl nach IDeutfcblanb gebracht. Tiber mir febeint, man 
barf ben IDreißigjäbrigen Ärieg boeb ni(^t als eine ber i^^^upturfacbcn ber 
€ntnorbung iDeutfcblanbs anfeben, benn einerfeits waren bie auo 
mittel« unb fübeuropäif(^en Btaaten bamale wabrf(^einlicb im IDurcb» 
febnitt noch niel norbifdber alo blutige l^enfdjen biefer (Gebiete unb baju 
ni(bt eigentlich befonbers ftart an Utannfcbaftejabl, anbrerfeits tarnt man 
bie i^eere beo ©ebwebentönigs gerabeju als eine le^te f(bwä(bere XX>elle 
norbif(bet ^affe anfeben (ngl. 0. 372), jumal mancher febwebifebe 0olbat 
ficb in IDeutfcblanb anfiebelte. ißnblid) bett ber IDreißigjäbrige Ärieg bie 
nerbältniomäßig norbiftbftcn (öebiete IDeutfcblanbe, auch bae norwiegenb 
binarif(be ^Tirol weniger, Bayern, Sf<^«fen unb 0(bwaben am jTärtften ge« 
troffen. IDer Brieg nerni(btete jwar nielleiibt jwei IDrittel ber beutfeben 
Benölterung, in Böhmen brei Viertel, in lODürttemberg anf(beinenb fogar 
neun Zehntel. iCr traf wabrfcbeinlicb bie norbifebe (triegerifibe) 0(bi(bt 
flärter, nor allem ben norber jablreicberen nieberen ilanbabel. IDabei wären 
wie in allen Kriegen feit bem X)erfcbwinben ber reinen T^itterbeere unb bem 
Tluftommen ber nicht nur bie ritterbürtige 0<bicbt umfaffenben ^^eere bee 
Bpätmittelaltere unb ber Heujeit bie eigentlichen Briegonerlufte norbif(ber 
(0efd)le(bter bureb Kinbererjeugung ber nom Äriege X)erf(bonten lei(bt wie« 
ber ausjugleicben gewefen. Tiber bie wirtf(b<tftlicb*gefellf(b(tftli(ben 
ber Äriege müffen wohl ftbon feit bem J4- 3abrbunbert für niele (öe« 
fcblecbter ber norbifeberen 0cbi(bt^tt beutfeben X)olte8 ben Oerlufl ^ee 
jjanbgutee bewirtt b<^ben; bamit aber war febesmal bas Tluefterben biefer 
(0ef(ble(bter eingeleitet. 

lDenno(b waren bie wirtf(baftli(ben unb gefellfcbaftlicben X>erbältniffe 
im 17.3abrbunbert unb bis in ben Beginn bee 19.3«brbu«^trt0 hinein 
fo, baß auch bei TluefTerben vieler einzelner (öefcblecbter bie an norbifebem 
Blute bur(bf(bnittlicb reicheren mittleren unb oberen X)olt9fcbi<bten als 
(Sanjes wabrfcbcinlicb immer wieber eine höhere Äinberjabl erreichen tonn« 
ten. iDie nach bem IDreißigjäbrigen Äriege bureb Befebluß bc9 nürnberger 
T^eiebötaga von |650 freigegebene tHebrebe tarn i'a bureb ihre größere wirt« 
fcbaftlicbe BelajTung auch nur ben wirtfcbaftlicb ftärteren Bcbicbten ber 
Bevölterung ju.^ XPenn alfo auch bie norbifebere Bcbicbt «la bie unter« 
nebmenbere, triegerifebe, mehr sur Tluewanberung geneigte, snflleicb «Is 
biefenige, beren Permebrung bureb politifcb*wirtfcbaftlicbe Brifen jeweils 
jTärter gefäbrbet würbe, auch immer wieber bie größeren t)erluß:e b«ttr — 
fo finb von ben etwa 20000 beutfeben ritterlichen (öefdtleebtern bes 
J2./I3. 3ßbrbwnbert8, alfo (öefebleebtern, in welchen, wie„Ttbel unbT^affe" 
(J927) barlegen follte, überburcbfcbnittlicb viel norbifebes Blut treifle, nach 
Äetule V. ©traboni^ beute noch etwa $00 vorbanben —, fo barf man boeb 

^ TTgl. Bulletin de la Societe d’Anthropologie de Paris, I86O, ©.204. 
® \)0l. ©ebere, iDcutfcbe lEultuc» unb ©ittcngcfcbicbte, 11. Tlufl., ©. 322. 



^affcngcf4)i4>te 6cö 6eutf4>cn \?oIFc8 

annc^men, 6ag bM langfamc XX>ad>9tum öcr 6cutf4)cn BetJÖIteriing Dom 
14. bis 3um 17. 3«^rbun6ert, »icllcid)! auch nod) bas etwas fcbnellcrc im 
1$. 3a^rbunbert ^auptfä4)U(^) burc^ X)crmebrung nor6ifct)crcr öcfcblectjter 
t?or fi(^ ging, wäbrenb bic befcbleunigte unb gegenüber früher riefige ^e* 
pölterungesunabme bes 19. 3«brbi>nbert0 fi(^ anfeheinenb am melften bur(t> 
Dermebrung ber minbermorbifc^en Samilien PoUjog. 

2(l0 Urfadben ber gehemmten Permehrung unb fchliegUch ber 2lbnahme 
bes norbifd^cn i^infchlags nennt ^ebboe bei Betrachtung ber norbifd>en 
2tlemanncn auf fc^weijerifchem Gebiet bie Perlufte burch 
Briege, bie Abneigung ber norbifcheren 0berfchicht, ihre weiblichen (^lieber 
€htn mit Pertretern ber Unterfchi(t>t eingehen 3U laffen, unb enblich bie 
Ttbwanberung in fremben Briegsbienfb, bas Beislaufen, überhaupt bas 
2iuffu4)en t?on Abenteuern in ber Srembe.^ Auf bie ftärtere Pertretung ber 
norbifd>en Baffe innerhalb ber mittelalterlichen <5eere ifl t>ieUeid;t 3urüd3Us 
führen, ba§ ein titaffengrab bei JLhumenau im i6lfa§, in bem in ber 5tit 
3wif(hen tUitte unb i6nbe bes 14.3<Jhthunbert0 eine An3ahl Brieger be* 
ftattet würben, fi^) faft nur norbifche ober jlart t>orwiegenb norbifche Bchü* 
beiformen fanben; unter 27 ©c^äbeln war nur einer nic^tsnorbifc^. £9 
fd)eint fich) bei biefer Beftattung um eine Briegsfehar, beftehenb aus Sran* 
3ofen, iDeutfehen, Hieberlanbern unb Bretagnern, 3u hanbeln, meift Horbs 
wefteuropäern, bie anfe^jeinenb nac^ Beenbigung ber Eriegerifchen sSreigs 
niffe, an benen fie beteiligt gewefen waren, ein Eriegerifc^es Abenteuerleben 
führten.2 3m 16.3«hrhiuibert würbe Sf^uEreic^ „ber Birdjhof bes beutfehen 
Abels" genannt: fo groß war bie S^^hl ^cr beutfehen Abligen, bie in ben 
äußeren unb inneren Briegen Sr^tnEreicJjs unter ben tapferen Beitertruppen 
bienten, bie unter bem Hamen „les reitres“ — t>om beutfehen PC>orte 
„Beiter" abgeleitet — beEannt würben. 

2)ie Eriegerifchen Heigungen ber norbifchen Baffe allein erElären aber 
bei weitem ni(i)t bie gan3e (öegenauslefe, bie fie betroffen h«t) ^tun 
bie abwanbernben ^lieber eines überwiegenb norbifchen ^ef(t>lecht9 waren 
in ber Begel nur bie nadjgeborenen Böhne, währenb ber ältefte Bohn ben 
<oof ober bas ^anbgut übernahm unb eine Einberreiche t£1)c führen Eonnte. 
5umeift wirb fo bas Ausflerben eines folchen erfl mit bem Pers 
luft bes ^ofes ober ^anbguts, mit bem Btäbtifci)werben, ober mit ber €ht* 
lofigEeit eines ober mehrerer feiner länblic^en (ölieber begonnen h<tben. 

Sür bas J6nbe bes |6. 3<^hrhunberts gilt in IDeutfchlanb noc^: „Blonb 
war bie ^ieblingsfarbe aller Btänbe." Beit bem Beginn bes j$. 3<Jhthuns 
berts tritt baneben bie Bc^)ä^ung bunElen, fa fch>war3en ^aares auf.^ 
Bolch ein ÜOanbel ber B4)önhcit9anfc^)auungen 3eigt einen porgefc^rits 
tenen Baffenwanbel an. 

3m 5fit<^lter bes IDreißigfährigen Brieges ifl bem Profeffor ber 
<5eilEunbe an ber Unwerfität i^f^tuflebt (Braunfc^)weig) ^tvmann (Eons 
ring (|6o6—$j) bie Perfd;icbcnheit ber ihm 3citgcnöffifd)cn iDeutfehen von 

^ Bebboe, The Races of Britain, J885, B. 81. 
® Blinb, S^as HXaffcngrab »on tthumenau, Stfepr» für HXocphologic 

unb Anthropologie, Bb. 18, B. <?08ff. 
^ Sülfe, 5:)ic beutfd;)c Trachten-unb ITTobcnwclt, Bb. II, 1858, B. 135, 246. 



!E5ic 5:)cutfc^cn tm 17. 3al)cl)un&cct ^J5 

bcn (öcrmancn 6c9 JTacituö aufgcfallcn. i6r fc^rieb in feiner 1645 3um 
erflenmal erf4)ienenen 0c^rift „De habitus corporum Germanico- 

rum antiqui ac novi causis“ 6ie X)erfcbie6ent>eit 6er 5Deutf(^)en feiner 
Seit Pon 6en Germanen muffe 6amit jufammenbängen, 6ag fidb 6ie ^ers 
manen mit anöeren Döltern uermifebt un6 6ag fie ihre i^ebenexpeife per# 
änbert bitten. IDie lDeutf(bcn b^tttu fid> raffif^ perfcbletbtert, un6 es fei 
5eit, an tHittel ju ihrer Derbefferung su benten. 5tPar gebe c& in iDeutfeb* 
lanb noch mehr boebgexpaebfene, blonbe, blauäugige un6 brllbäutige tUen# 
f(^en alo in S^antreic^, @panien un6 3talien, aber 6ocb aud^ f(bon (öe# 
biete, in xpeicben Heiner lODucbs, bunlle i^^^are un6 braune Tlugen por# 
berrf(bten. iDas minber norbifebe Tlusfeben Pieler Oeutfeber gegenüber ben 
meiften bamaligcn ©cbxpeben bat gegen i6nbe bes jy. 3abrbunbert8 0laf 
Kubbeef, ber Tlnatom unb Botaniker ber Uniperfität Uppfala, in feinem 
ÜDerEe „iltlanb eller Htanbcm" (1679—9$) betont. 2Da man in @(bwcben 
Sransofen unb 3taliener taum tenne, b^Ite man bort tUänner mit buntlem 
Sart# unb Äopfbaar meiftens für IDeutfcbe. SDiefe fei^n aber 
in lDeutf(bIanb porberrfebenb. — 3ft aueb Untere Behauptung für Horb# 
beutfcblanb felbft bewtt uotb tii<bt sutreffenb, fo zeigen Conringe unb 
T^ubbede Eluierungen, bag bie porgefebrittene i6ntnorbung ber beutf(ben 
©tämme im 17.3ab*^bunbert einzelnen febon beutlicb bexpugt gexporben 
ift. ^Pölticb foicbe Berichte, bag 3taUen, ©panien unb S^^^^titreicb 
in ber i^ntnorbung au(b bamals febon piel xpeiter porgefebritten xparen ale 
bie Gebiete beutfeber ©pracbe. 

Elu(b bem (0ef(bi(bt0f<b«iber ^üvttnod)^ ber in feinem XX>erfe „IDaa 
Elite Preußen", |6$4, bie Hacbricbten über bie leiblichen Htertmale ber (por# 
xpiegenb norbifeben) alten Preußen gefammelt ift bie tPanblung 
bee itlenfcbenbilbes in Horbbeutfcblanb „in ^egenbetraebt ber alten 5ti* 
ten" auf gef allen: man tönne nicht mehr alle ober nur bie meiften „Preu# 
ßen" bo^bgexpaebfen, blonb, blauäugig unb brUbäutig nennen: „XPirb man 
gleich ^eute finben, an benen eine ober bas anbere bapon su finben, fo xpirb 
es boeb große tHübc fr^en, einen JIEenfcben ju seigen, bem alles ober bas 
meifte biefer iSigenfcbaften sugefebrieben xperben tonnte." — iDie „Hatur# 
tünbiger", xpie <^arttno(b (©. ^9) fagt, follten bie Urfacbe biefes E^affen# 
xpanbele ergrünben. 

iWan xpirb annebmen bürfen, baß bie pielleicbt ine 17. 3abtbunbert 
hinein bie Sottpflan^ung ber oberen ©tänbe erheblich mehr begünftigt xpar 
ale bie ber unteren. Kefte ber altinbogermanifcben ^ebrebe (Pielxpeiberei) 
batten ficb jxpar in cbrijtlicbcr ^eit nur noch bei einseinen (öefcblccbtern er# 
halten, fo bei Hferoxpingen unb Elrnulfingen. Ooeb galt ee im lIEittelalter 
nicht für anftößig, xpenn ein iViann eine ober mehrere Hebenfrauen bedte. 
Hebenfrauen batte febon bie germanifebe Srübseit getannt, xpie auch bie 
Eiltertümlicbteit bee tPortee „Bebfe" bexpeifl. ©er Unterhalt PonHebenfrauen 
xpar aber im (Germanentum xpie noch mehr im mittelalterlichen ©eutfebtum 
begreiflicberxpcife nur xpoblbabenberen Utännern möglich.^ Hur tPobl* 

^ t?gl. btc Elbfcbnittc „Baßacb", „Beifcbläfccin", „cfamtlic" unb „Polp* 
gamtc" im Elcallcpiton bcc gccmanifcbcn Elltcrtumetunbe unb im 'Hcallcpiton 
bet inbogetmanifeben Elltcrtumetunbe. 



^affcngcfcl)td)tc 6c6 &cutf<^cn DolFee ^J6 

tjabenbe tonnten einen <o<^ti9balt „mit Äinb unb lUgel" führen — „lUgel" 

ifl bie mittelalterU(l)e ^e$ei(t)nung für ein augerebelichc» lUnb. IDie über* 

lieferte Blage, nur Brme begnügten fi(^) mit einer beutet folcbe X)er* 

bältniffe übertreibenb an. 0eit bem |4* unb |5.3abrbunbert finben ficb 
Verbote fol(l?er nebeneben (Bontubinate).i IDas X>olt0empfinben toanbte 

fi4> feit bem 15.3<^brbunbert gegen bie Unterhaltung t)on Hebenfrauen; feit 

bem I b. 3<^btbunbert betra(t)ten bie (Befere bie iDoppelebe als ein X)erbrechen. 
i£.imn gewiffen X)orfprung in ber Sortpflansung bewahrten bie an norbi* 

f(hem Blute burchfchuittlich reicheren @tänbe hoch burch ihre wirtfchaftliche 

^age, bie ihnen erlaubte, für eine größere Bnjahl ehelicher unb auch außer* 
eheli^er Binber ju forgen. UOar bie Binberfterblichteit bis in bie neuere 

5eit hiuein im X)erhältni6 ju ber unferer ZLage fehr groß, fo war fie in ben 

unteren an norbifchem Blute burchfchuittlich ärmeren X)olt9fchi<hU» wahr* 

fcheinlich t>iel größer als in ben oberen. IDie B<^hl Unverheirateten war 
auch bis ins 19.3ahrhunbert hinein in ben unteren ©tänben anfcheinenb 
viel größer ale in ben oberen, worüber im nächßen ^bfchnitt Eingaben er* 

folgen follen. 
Hoch in ber ^weiten <5^lfte bes 17.3<ththnnbert9 fcheint ba unb bort 

bae Bewußtfein lebenbig gewefen 3u fein, wie wertvoll für ein X)olt0* 
tum bas reinerhaltene Blut fei. 3m 3<thtt 1664 erfchicnen sgrläuterungen 
3ur „Germania" bes (Eacitua, in benen ber X)erfaffer, Birchmefer, bar* 

legt, Hacituö h^^l^t uns mit feinem XX>ert bie „höchjt nü^liche ^ehre ein* 

gefchärft, baß man bae Blut nicht leichtfinnig mit 2ingehörigen fremben 
0tamme9 vermifchcn bürfe". „0i(her änbert unb verbirbt man baburch mit 

bem Börper auch ben (Beifb." 
(Begen i^nbe be9 |$. 3Ährhimbert9 verfucht wieber 5immermann^ ben 

Baffenwanbel auf beutfchem Boben ju erUären. IDie IDeutfchen feien ent* 

artete Hachtommen ber (Bermanen; veränberte ieben9weife unb milbere9 

Blima hätten 3U einem Baffenwanbel beigetragen. 

Eiie ilnjeichen weifen aber hoch barauf hin, baß bie allmählich^ ^nt* 

norbung ihre Befchleunigung erft mit bem Einbruch ber neueren Btil» 
allem aber feit bem iSnbe be9 j $. 3<^hrhunbert9, erfahren h^^t. Ulan fu^t 

im allgemeinen bei Betrachtung eine9 raffifchen Bevölterung9wanbel9 

(Brünbe viel 3U oft in Briegen, £inwanberungen ufw.; fo überfieht man, baß 

3U Bevölterung9wanblungen bie '2lu9lefe am meifben beiträgt, man über* 

fieht allsu oft bie (Beburten^ahl ber einzelnen raffifchen 0chi(hten. 
3ur grünblichen Bllvermifchung fcheint erfb bie 5cit nach ber S^ön^öfi* 

fchen Revolution, in SDeutfchlanb erfb bie 5tit nach ^arbenberg9 "^uf* 

hebung ber ^unftorbnungen geführt 3U haben, bann befonber9 ba9 19.3<^ht** 
hunbert mit feiner Sreijügigteit unb feiner gänzlichen Befeitigung aller 
i6infchränEungen ber X)orfchriften für bie s£hcf<hlifßung unb Samilien* 

^ T>gl. Rubccf, (Bcfchichtc ber öffentlichen ©ittlichbeit in iDeutfchlanb, 
IS97, ©. I7J; UTüller'^Vcr, formen ber i£hC/ ber cfamilie unb ber X)er- 
u>anbtfchaft, IpII, 0. 49/50. tluthere 2luffaftung geht aus feinen 0. 39ö 
genannten ©epriften hervor. 

^ Simnterntann, (Beograppifche (Befepiepte bes UTenfepen unb ber_all* 
gemein verbreiteten vierfüßigen cCiere, iieipzig 1778. 
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grünöling. i6rft feit 6em 19. 3ö^rf)un6ert mag au(^ 6ie bcf(^>Icunigte 
£ntnort»ung aller i»eutf4>ctt 0tämme un6 fcblieglic^ au(^ öer oberen X)olt0s 
fcbicljten um fi(t> gegriffen f)aben. x>. ^ölber fanb bei Unterfliegung öer 
©cbäöel öes ©(^eljfrieöbofe in i^glingen (U^ürttemberg), öer »on |6|4 
biö |$4ö für Beeröigungen x>on itngebörigen öer mittleren unö unteren 
X)olt0fd)i(t>ten gebraucht touröe, noch mehr als ein JDrittel öer ©lijäöel nors 
öifd> oöer febr portoiegenö noröifd) unö nur toenig 0d>äöel ebne noröifd^e 
Beimifdiung.i <oeute toirö öie sSglinger Ber)ölEerung öer gleid>en 0d)id)=* 
ten öiefe 2^affen$ufammenfe^ung nicht mehr 3ci0c«; bie obere ^e* 
Dölterungsfchicht öiefer 0taöt toüröe nidjt mehr einen fo ftarten noröifdien 
£inf(hlag aufroeifen. 0d)li3 f^nö bei einer ©chultinöerunterfuchung — 
1430 Äinöer öes 0beramtö <o^ilbronn — um öie 3abrbunöertxx)enöe öort 
noch ^,^5 •’/o langtöpfige blonöe <oUI^ugige — eine öie übrigene auch 
toieöer tDürttemberg als öas noch »erhältniemäßig noröifchfte (öebiet 0üös 
öeutfchlanöe erfcheinen lägt.^ 

3m bayerifchen lOOeftfranten, unter |ö0 ©chäöeln aus iSbrach, öie 
au0 öem j$. 3Ähfhwnöert flammten, fanö 2^ante noch 25% mit einem 
iängens^reitensjinöejc unter 76 unö 47% ttiit einem 3nöejr t>on $0 unö 
öarüber.^ i6ine i^ntnoröung feit öem Mittelalter bi0 auf unfere ^eit h^t 
fich auch innerhalb öer (öebiete flärteren unö ftärtften t>orxx)iegen0 öer nor* 
öifchen ^affe uolljogen. IDer mittlere i[ängens^reitens3nöe!r pon braun* 
fchxpeigifchen 0chäöeln au0 porgefchichtlid;er ^eit bi0 in0 j $. 3<^h»^hwnöert 
betragt 7$,2; bei ^raunfehweigern Öe0 19. 3<»hrh«tiöert0 betrug er $0,6.^ 
IDie gleiche £ntnoröung im hollänöifchen Srieolanö: „0eit öem Ulittelalter 
ifl öer braune Utenfchenfchlag immer sahlreicher getporöen, unö öie ^eit ifl 
nicht fo fern, xpo Öa0 friefifche X)olt nur noch öem Hamen nach beftehen 
xpirö."® IDie 2ln$eichen tpeifen öarauf hin, öag aber ganj <oöll«nö früher 
piel noröifcher xpar ab hente.® 

XX>ilhclm p. i^umbolöt, öer fehr genaue Beobachter, berichtet in öem 
Tagebuch feiner 2^eife nad) 0panien J799/1 «00 pon einer S>^<^n3Öfin in 
Boröeaup, fie h^be eine „eigentlich öeutfehe (0eficht0bilöung ♦ . -, aber 
f(htpar3e0 ^aar unö 2lugen", empfanö alfo öamab noch öuntle <^aare unö 
2lugen, minöeflen0 innerhalb öer höheren Bolbfchichten, öenen auch öiefe 

^ p» ^ölöer, 3ufammcnfcQun0 öcc in VDürttemberg porfonttnenöen 
©chäöclfomcn, I87ö, 0. 14« 

* ©chli3, ißinc ©chulfinbccuntccfuchung 3unt Scoeefe 6cc Tlaffcnbcflitn* 
mung, 2lrchiP f» 2lnthropologic, Bö» 27, 1902, ©»200. Unter öiefen 8,85% 
ÄLangFöpügen waren nur 2,76% ©chmalgefichtige; man mu^ aber be» 
öenfen, öa§ öas finöltchc (Beftcht tm allgemeinen nteöriger ifl ab öas öer 
iCrtnachfenen. 5)ennoch ifl öer ^unöertfaQ noröifcher lEinöer wegen eines 
möglichen fälifcpen Ißinfcplags unö wegen an3unehmenöer noröifch*oflifchee 
!Rreu3ungsformen ficherlich etwas geringer an3ufegen alsöiegefunöenen 8,85 %. 

® "KanFe, frühmittelalterliche ©chäöel aus Itinöau, ©igungsberichte ö. 
!Rgl» Bapr. 2lfaö» ö» tPiffenfeh», Utathem.«PhPf» klaffe, Bö. 28, 1897, ©. 55. 

* Dgl. Berfhan, 2llte braunfchweigifche ©chaöel, feflfchrift „Beiträge 
jur 2lnthropologie Braunfehweigs" I898, ©. I07 ff. 

® VTpeffen, Frisia’s Future, Genetica IX, 1927, ©. 117 ff. 
‘ Dgl. 21 eche, Der gegenwärtige ©tanö unferer :Renntniffe pon öer 2Ic^* 

fenfunöe öer friefen, DolF unö TIaffe, 1929, ^eft 3 unö 4, ©. I30ff., I93 ff. 
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Sröttsöfin «ngcl^örtc, ab „un6cutfct>". X)on einem um 2—3 cm ^ö^eren 
ÜOu(^)0 6etr jungen tUenfe^en au9 t>öt)eren 0tän6en gegenüber benen au» 
6en unteren 0tänben berichtet 04)ön im |$33.^1Den burcbfd)nittli(^ 
ftärferen i^inf^lag nor6if(i>er Tiaffe in aufftrebenben ßamilien unb folc^en, 
bie im X)ergleicb 311 ihrer Umgebung überburchfchnittlich tüchtig erfchies 
nen, h<tt |$5$ noch Tlrnbt betont: „IDer echte germanif(he ^Eypua, blonb 
unb blauäugig, h<^ftet in lDeutf(^)lanb nod) an ben befferen Samilien aller 
0tänbe."^ i6ine 0telle in ber 0(hrift eines 3* Clement „Über 
ben Urfprung ber Ithtubbhn" t>om 3<thte |$36 ermähnt bie Äleinges 
madjfenen unb iDuntlen in 0übmeflbeutfchlanb unb erinnert baran, bag 
hier bie T^ömer „gewaltig fiel alfo einseinen eine raffifd)e 
X)erf(hiebenheit ber 0tänbe im beutfehen X)olte, anberen bie ftärJere IDuntels 
heit ber mejllichen unb füblichen Had^barn ber IDeutfd^en auf, suglcich <tber 
cud> bie Verbreitung ni(^tnorbifd)er Ulertmale unter ben IDeutfchen felbfl. 
Hur wollte man biefe nid?tnorbifd>en UTertmale immer auf X)öltermifd>uns 
gen surüdführen unb ertannte nicht bie <^aupturfa(he be» J^affenwanbele, 
bie x>erfd>ieben große Äinbersahl ber einseinen Waffen. 

Tin eine "Zlbnahme ber ^lonbheit bur(^> Älima, Hahrung unb Vermifchung 
wollte ID iefenba(h glauben,® unb Hiebuhr vermutete in berTlbnahme ber 
^lonbheit ebenfalle äußere)6inflüffe.* Tlud? tVachsmuth befchäftigte fid> 
wieber mit ber Sr<tge ber iSntnorbung, wenn er in feiner „(öefchichte ber 
beutfehen Hationalität" (|$6o) — in i^rinnerung an bie oben erwähnte 
0telle aue De Eurialo et Lucretia? — bemertt, su Äaifer 0igiemunbe 
feiten h<^üe hoher XVuehs noch <tl0 ein Äennseidben ber lDeutfd>en, unb 
swar nid>t nur ihres minber »ermifchten „^errenjlanbes" gegolten. 25urd) 
Vermifc^ung fei ron ben unteren X)ol!9f(^ichten her bas Blut bunEler tlein* 
wüdjfiger T^affen »orgebrungen, in 0übbeutf(hlanb l)nbc auch bas Älima 
eingewirtt. IDa wo bie IDeutfchen feit alters her abgefchloffen ohne Vers 
mifchung lebten, wie im Böhmerwalb, in ber 5ips (0lowaiei), in 0iebens 
bürgen, hßl’e fich bas blonbe ^aar beffer gehalten als in öegenben bes 
Ulutterlanbes. 

00 seigt fich, baß einseine immer wieber bie leibliche tßntnorbung inners 
halb Oeutfchlanbs bebachten; bie feelifche i6ntnorbung ijl anfeheinenb erfl 
nach ^er (öegenauslefe bes XVelttriegs beachtet worben, ^tutt jeboch fühlt 

^ ©chön, TlUgcmctnc ©efehichte unb ©tatißif, 1833, ©♦ 1^5. 
* Vgl. ©^uIq, IDcutfchcc Volfsfchlag in Vergangenheit unb (Gegenwart, 

ntünchen, 1899, ©♦ 33» 
® ft, IDiefenbach, Origines Europaeae, 1861. iCr ßellt feß: „^eutju* 

tage hat bie Blonbheit ber (Germanen an (Dlualität unb CDtuantität fehr ab* 
genommen, unb alle ©chattierungen non ttichtbraun bis ©chtnarj fommen 
»or, befonbers unter ben ©übbeutfehen, niel mehr aber noch unter ben Vtach* 
fommen ber (Ballier [b. h. ben cfransofen]. tßbenfo hat bie iRörperlänge beiber 
Voüer abgenommen.'' 

^ VTiebuhr, Tlomifche (Bef<hichte, 1853-—i£r berichtett ,,Bun fen ner* 
fieberte mir, baß er fich oft nergeblich nach ben nußbraunen ober golbenen 
tlocfen unb ben hellblauen Tlugen ber 5?eutfchen umgefehen habe unb nie 
bas (Bemälbe, welches bie Tüten non feinen tlanbsleuten lieferten, bewährt 
fanb, bis er nach ©fanbinanien fam; hier fanb er fich non ben (Bermanen 
bes ttacitus umgeben." 
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fi(^> fct>on ein £)i(^tcr 6ur(^ bk i6rf(^einungcn IeibHd)sfeelif4)er ißntnorbung 
bc6rü(ft. 3n feinem „Hornenbuci)" 09^5» 1^) fc^)ricb igrnft Bertram: 

(D unfcccc !Etn6cc ^aac: o mcilanb VDctjcn, 
<Du Icicbt0Ctt)cUtc6 !Eocn ob blauflec »flut, 
VDaö mu^t bu bunfcln unter it)cl(^cc ©cbulb? 
Vücr buefte ruanbcln btcb juc 2(fd>cnfaat? 
tt>te lofeb fo briliges (Bolb? 3fl bics noch tl^ot? 

2tcb unfeter !Rtnbec “Hugent ITTorgcnbläuc 
Unb ^immclöfpicgcl, tnclcb ein 2^cgcn trieb 
5)en braunen Cebtn in bic fo Hare ^euebte? 
lt>er febuf bie ablig langfam bc»bc ©ebau 
5um rafeben “Hattenblid?? 3ji bas febon tCob? 

i- 

IDie xt)a(bfenbe Verbreitung ber (öroßbetriebe, ber (0rogxx)erte unb tttaf* 
fenunternebmungen im 19. 3abrbunbert febeint Dor allem eine außerorbent* 
lieb flartc Zunahme ber oftif^ben unb oflbaltifcben Kaffe bewirft 3U b<tben. 
IDie ©täbte, bie an fi(b f<bon ben Beftanb ber Horbraffe febäbigen, wuebfen 
3U (örogftäbten an, in benen ber langfame Kaffentob ber norbifeben Kaffe 
por ficb gebt. 160 ift febr be3ei(bnenb, bag bie frübmittelalterlicben Kaifer 
bie freien beutf(bcn Bauern gerabe3u 3wingen mugten, in bie Stabt 3u 
3ieben. 3tnmer ifl bie Horbraffe am beften gebieben als eine Kaffe bee freien 
^anbbefi^es.i IDer Umftanb, bag gerabe Dorwiegenb norbifebe tllenfcben von 
ben (bie norbif(be Kaffe befonbers f(bnell au0mer3enben) Stabten immer 
wieber ange3ogen worben finb, feitbem biefe tHittelpunfte ber Bilbung 
geworben waren, Eann bies nicht wiberlegen, fonbern im (Gegenteil be* 
ftärfen. 

IDie au(b bureb (öebantengänge ber Keuolution angeregten 
fog. „Steins<o‘^*^^^ttbergf(ben Keformen" b<^ttcn 3war in ben 3öbren nach 
|$07 bie Aufhebung ber (0ut0bfrrf<b<tft gebracht, 3ugleicb aber auch bie 
Srewerfäuflicbfeit ber Bauernhöfe. 2)iefe würben babureb 3U öegenftänben 
einer 3unehmenben Bobenfpefulation. IDie Aufhebung be0 2lnerbenre(bt0 
machte ben bäuerlichen Befi^ teilbar, babureb aber in fielen nach 
r)oll3ogener i6rbfcbaft0au0einanberfe^ung unhaltbar. £)ie ^roggüter fuch* 
ten ficb tiacb Aufhebung be0 2tnerbenrecbt0 gegen bie brohenbe ^erfcblagung 
bureb (örünbung ron Sibeitommiffen unb tTlaforaten 3u wehren, ein tttit* 
tel, ba0 ihnen bie (öefe^gebung pon jgjg genommen h^t* ^ic naebge* 
borenen Söhne ber Bauern würben bureb bie Keformen »on 1S07 frei* 
3Ügig, wo fie bi0her ge3wungen waren, unter bem älteften Sohn unb 
erben al0 Äanbarbeiter auf ber Bauernftelle 3u bleiben. „3n 0ftelbien brach* 
ten bie Steins^^arbenbergfeben Keformen feine Bauernbefreiung, fonbern 
eine Bauernentwur3elung. Sie befreiten 3war ben Bauern pon ben Stubal* 

^ (Zin bcffercs (Btbeibtn betr norbifepen Kaffe auf bem tlanbc behauptet 
nach feinen Unterfuepungen Bornen, Race-Type and Social Environ¬ 
ment in South and West Wales, Journal of the Anthropological In¬ 
stitute, Bb. 58, 1928, ©. 390. 
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laf^cn, lieferten it)n aber um fo rüdficbtelofer ben (öelbmäd)ten aus. .. . 
Balb begann im IDeutfcl^en Keict)e ... jene Ealtfc^näu^ige i6ntwur$elung 
unb X)erni(t>tung uralter bobenflänbiger Bauerngefcbledjter, bie eine ferne 
5eit tuobl ab ben fc^xüärseften Punft imferer beutfd)en (öefcbitbb betrac^* 
ten tuirb."! 

iDie na(^geborenen 0öbne tpanberten in $unebmenbem maße in bie an« 
mad^fenben ©täbte ab, gelodt bureb bie fteigenben ^öbne bes ficb auebreis 
tenben (öroßgetuerbee Qnbuflrie). iDen ftäbtif(ben Löhnen tonnte ber ^runbs 
befi^, wenn er ficb felbft aufrecht erhalten wollte, je länger, befto weniger 
iöbne in ähnlicher ^ö\)t entgegenfe^en. Bie Solge war weitere „^anbs 
flucht" ber einheimifchen Beuölterung unb bie Heranziehung ber billiger 
arbeitenben flawifchen tPanberarbeiter, welche wahrfcheinlich ben an ofti« 
fchem, oftbaltifchem unb fubetifchem Blut reichften Bchichbn ihrer 
länber entflammten. Bie ^uwanberung folcher tPanberarbeiter, bie in 
manchen Sollen im ^anbe verblieben unb bie beutfehe 0taatöangehörigteit 
erwarben, brachte ben vorwiegenb norbifchen ^anbfehaften Beutfchlanbs 
^affeneinfchläge zu, bie bort als raffenfremb empfunben würben; bae geht 
Z. B. hct^»>or au0 ber 2^ebe eines Tlbgeorbneten in ber braunfchweigifchen 
Hanbeeverfammlung: „0ehen 0ie fich hoch bie flupiben flawifchen (öe* 
fichtcr in unferen Börfern an; beren tommen immer mchr!"^ Bie^eit h«tte 
für folche XX)arnungen aber tein Bcrflänbnis. man freute fich ja auch über 
bie „^inbeutfehung" von menfehen flawifcher H^>^tunft, ob ce fich «ni Po» 
len im beutfehen 0flen ober um ZLfchechen in XX>ien h«nbclte, ohne bie i6rbs 
anlagen ber betreffenben 0lawenabtömmlinge z« prüfen. £rft bas Horbs 
amerita unferer itagc verfucht, fich öi« „fchtnu^igsweißc" ^inwanberung 
au0 Bftcuropa fernzuhalten, bie man von ber erwünfehten „weißen" £ins 
wanberung aus Horbwefleuropa unb ber gänzlich verbotenen „farbigen" 
€inwanbcrung unterfcheibet. 

Bie burch bie S^^^i^ügigteit ermöglichten Binnenwanberungen feit Bes 
ginn bcs |$. 3«hrhwnbert0, bie „^anbflucht", geförbert burch bie Einziehung 
ber wachfenben 0täbtc mit großgewerblichen Betrieben, h<^bcn bie E^affens 
tartc bcs beutfehen 0prachgebiets in ber XX>cife veränbert, baß feit etwa 
JS$0 0übbcutfchlanb burch norbbeutfehe ^wwanberer einen gewiffen nors 
bifchen unb oftbaltifchen £infchlag, Horbbcutfchlanb burch fübbeutfehe ^iis 
wanbercr gewiffe nichtnorbifchc i6infchlägc erhielt, baß befonbers bie großs 
gewerblichen (öcbicte bes XPeflens, vor allem an Kh^in «nb E^uhr, bie 
biefen (öebicten vorher nahezu fremben £infchläge oflbaltifcher unb fubes 
tifcher E^affe erhielten burch ^uwanberung von 0flbeutfchlanb her. 0olche 
Berhältniffc würben fchließlich bazu beitragen, bie früheren 5üge ber rafs 
fenhaften Befieblung immer mehr auszuwifchen unb fd>ließlich in mittels 
europa ftatt ber früheren mehr ober minber gegeneinanber abgeftuften unb 
abgegrenzten lanbfchaftlichen E^affengemifche ein gewiffes im Burch* 
fchnitt mehr ober minber einheitliches mittclcuropäifches unb fchließlich 
europäifches E^affcngemifch anzubahnen, ein ^emifch, in welchem bie Jeafs 

^ jDacc6, Bas Bauerntum als tlcbcnsaucU ber Vforbifchen Baffe, l929r, 
©. 70. 

® lEgl. Elnbree, Braunfchtveigifche lEolFstunbe, l90l, ©. 42. 
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fcnuntcrfd)ic6c nic|)t mc^r wie früher auc^) von i[anbfc^aft ju l[an6fc^aft, 
fonbern nur nod> non Öcf4)lcct>t ju (0cfct>lcc^>t un6 non leinsclmcnfc^en 3« 
i^insclmenfdjcn ertennbar wären. 

iDic raffifcb unb erbgefunbbeitUeb fo bebentlicbc Bcnöltcrungönerfcbie* 
bung burc^ Binnenwanberungen b«ttc wenigftena im ^weiten X)tcrtcl bc9 
I9.3abrbunbcrt9 burcbeinc,,Bobcnrcform" (wie man fpätcr fagte) aufgcbal* 
ten werben foUen. Ttber ber liberale Staat bie feit ber ^weiten 
bes j$. 3abrbunbert8 nom abfoluten Staat begonnene falfdje ^obenpolis 
tit nicht aufgehoben, fonbern eher an Scbäblichleit gefteigert. IDa bie (0ro§s 
güter bei ben ihnen auferlegten ilaflen fich nur bei anfehnlichem Umfang 
noch rentierten, begann bie für 2^affe unb i^rbgefunbheit bes t)oIt9gan3en * 
fo bebentliche X)ergrögerung ber (güter, bie um fo leichter möglich war, 
al9 entfprechenb ben erwähnten X)erhältniffen genug Bauerngüter unhalt# 
bar geworben waren unb nun bem (groggrunbbefi^er jum Äauf angeboren 
würben. Schließlich machte bie fich ausbreitenbe 3nbuftrialificrimg iDeutfeh* 
lanbö ben Beftanb einer gewiffen g«hl »on (großgütern gerabesu notwen* 
big für eine tHaffener^eugung non Hahrungemitteln, wie fie bie lUeingüter 
nie hatten leiflen tonnen. 

Solche t>erhältniffe h^ben sur €ntnorbung bes beutfehen X)olte0 befon* 
bers baburch beigetragen, baß fie bie nerhältniemäßig norbifchften (gebiete 
iDeutfchlanbe am meiften trafen. 3m beutfehen 0ften finb im ^aufe bes 
I9.3ahrhunbert9 nicht weniger als j 00 000 Bauernßellen nerlorengegan* 
gen. 3n eben ben nerhältniemäßig norbifchften beutfehen Gebieten ergab 
fich bie flärtjte ilanbflucht, ergab fich fchließlich eine nicht mehr angemeffene 
gahl, fonbern eine Übersahl non (großgütern, unb borthin ftrömten bie im* 
mer zahlreicher werbenben flawifchen XPanberarbeiter ein, bie, wie er* 
wähnt, nicht feiten feßhaft würben.^ So entftanb bie ^anbarbeiterfrage bes 
beutfehen Horboftene, bie, als 2^affenfrage gefehen, an Bebentlichteit nichts 
nerliert. 3n ben Stäbten ging unb geht währenbbeffen bas im folgenben 
^Ibfchnitt weiter zu betrachtenbe Tlusfterben ber norbifcheren iSrbftämme bei 
gleichzeitiger UTehrung ber oftifcheren nor fich» eine 2lusmerze ber Horbs 
raffe, bie auf bem ^anbe niel beffer zu erhalten gewefen wäre, i^ine bichtere 
börfliche Befieblung Horbbeutfchlanbs hütte bem beutfehen X)olte einen ftars 
ten Bern gefunber norwiegenb norbifcher (gefchlechter bewahrt. 

^ 3tn 3ahrc I900 ßammten 27,5% bet teininohnec Berlins aus ben öß« 
liehen iLanbesteilen Preußens; (Dßpreußen nerlor I9IO—burep 2lbtt)an* 
berung 76252 Utenfehen, Berlin gecuann ju gleicher 3eit burep Sutnanberung 
25-7^05 Utenfepen, Bpeinlanb unb VOeßfalen I2I290 UTenfepen (naep (Brot* 
iopn, ^vsiene ber menfcplicpen ^ortpßanjung, 1926, ©. 280). 5)iefe Binnen* 
wanberungen bebeuten jugleicp bie S^urepbringung bes beutfepen VDeßens unb 
VTorbcueßens mit früper bort fepr feltenen ißinfeplägen oßbaltifcper unb fube* 
tifier Baffe — eine tiefgepenbe raffifepe J^urepfrembung, wie fietOeftppal 
in feinem 2luffaQ „Heimat ober Baffe?^' ^ie Sonne, 3aprgang 7, ^eft 
1930, S. 1^5 ff.) fepr anfepauliep gefepilbert pat. 



2^. 5)te gegentüdrttge =2age öee öeutfc^en X^olfötums 
r>om Gtanöpunft 6er ÄaflT^nfun^e am betrachtet 

^Darjlcllung t)at fic^) mit i»cm 20. 7tbf(^nitt ber (0cgentr>art gcs 
iixnähert, bie fi(^ raffeniunbUeb ab ein Zeitalter ber ^CUpcrmifcbung 
barftellt. XX>ar früher 6ic X)crmif(^)ung 6er europäif(^cn 2taffen nur fc^r 
langfam »or fid> gegangen, früher anfcbetnen6 noch siemltcb fc^arfe 
(örensen beftanöen sxuifc^en Gebieten t)ortr>iegen6 nor6if(^er un6 foldjen 
uorxxjiegenb oftifd>er 2taffe (»gl. 0. 3$9, 406, 407), fo tarn ettx>a mit 6em 
J9.3abrbun6ert ein Zeitalter fic^ fc^^nell fleigernber X)ermif4>ung herauf. IDie 
@tä6te, 6iefe eigentlid^en 0rte 6er X)ielt)ermif(^>ung, xr>U(^fen an; 6ie 
3Ügigteit erlaubte jtärtere Umtx)an6Iungen 6er Befie6eIung0Perbältniffe; 6ie 
^an6flu(^>t führte ^etxjobner aus raffifcb min6er t)ermifc^ten (0egen6en in 
6ie 'itllpermifdjung 6er @tä6te bin^in. t)or 6em XX>eItfriege laoaren nur no(^ 
32 0/0 6er 6eutf^en Bepölterung in 6er -Can6wirtfd>aft tätig, xpäbren6 e8 
1900 no^ 46 0/0, j$75 no4) 6|o/o, anfangs 6eö 19.3abrbun6ert8 noch etwa 
so 0/0 waren. 5tit 6er im 20.2tbfdbnitt betrachteten X)ir(bowfcben 0(bul* 
Ein6erunterfu(hung pon IS74 bis j$77 geigte ficb 6ie geringere X)ermif(bung 
6e0 ^an6e8 gegenüber 6en 0tä6ten noch 6a6urch an, 6ag fowohl 6ie „Sion* 
6en" wie 6ie „Braunen" auf 6em ^an6e häufiger waren, währen6 6ie 
0ta6t mehr tttifchformen (Braunhaarigsblauäugige, Blon6sbraunäugige, 
lDuntelhäutigsbIon6e ufw.) aufwies. <^eute wir6 6iefer Unterfchic6 swifchen 
0ta6t un6 ^an6 fchon Piel mehr perwifcht fein. IDie ^tUpermifchung hot 
3unehmen6 auf bas ^an6 übergegriffen. 

ißine ftarte "^Ibnahme bes norbifchen Blutes mug allem "^tufchein nach 
IDeutfchlanb erfahren hoben burch 6ie '2lu8wan6erung nach überfeeifchen 
iänbern, befonbers nach Horbamerita. iDie Ttuswanbernben waren aber als 
lern Tlnfchein nach meiftens norbifchcre tttenfehen — wenigftens in 6er ^eit, 
als “Ztuswanberung noch ^in größeres tDagnis war; 6er oflifche tHenfch ift 
6er minber rührige, minber anfpruchopolle, 6er norbifchc 6er wanberluftige 
unb wagemutige. IDer fchwebifche dichter 0iwer^ hot einmal in holbs 
tlarer ^rfenntnis raffifcher Bufommenhänge gefchrieben: „Geboren wer® 
ben, leben unb fterben am felben 0rt!, f^reibt ein franjöfifcher IDichter. 
2lber bas i|l ein ÜDunfchbilb für alte Eluge lateinifche Kaffen, nicht für uns 
Horblänber. XX>ir müffen fort, um nach <boufe su Eommen. XX>ir müffen 
unfer i^erj mit Unruhe fättigen, um ben golbenen Stieben am eigenen f^ttbe 
atmen 311 Eönnen."t IDie feelifchen i^igenfchaften ber Horbraffe laffen ge* 

^ 2lu<h unter ben austoanbernben ^fraucn muü bie norbifchc Kaffe in ben 
Seiten, als Kustnanberung noch ein größeres VDagnts war, piel flärfer pertreten 
getpefen fein. Klsttubwig XIV. ignbe bes I7.3ahrhunbert8bieKheinpfal5 hotte 
pertpüflen laffen, wanberten Pfälaer nach 3rlanb aus, tpo fie in ber (Braffepaft 
Himmctif von 5)apis unb tthurnhom („Crania Britannica“) noch 1865 als 
„bie blauäugigen Pfäljer" erwähnt werben. Kuep fic feheinen eine norbifepere 
Kuslefe gewefen ju fein, benn auch ipt feelifcpes tbefen lägt auf jlarE pertre* 
tene norbifepe Süge fcplieüen unb wei4>t 3iemlich fiarE ab pon bem lebhaften 



(BcQcnwättiQe Ü^üqc bc6 bcutfc^cn X>oIf6tum6 

rabc 6cn noröif(t>crcn ^Lcil öcr BcDÖItcrungcn am ct>cftcn auf Ttuexvanbes 
rung finncn. ^cra^)c 6icfcr €cil bcfa§ ntd)t bic fügfamc (öeöulb, fi(^ 6en 
5uflän6cn an^upaffcn, tuelcljc 6ie Dcrtcbrtc SobcnpoUtif bcs 19.3«brbuns 
6ert0 gcfc^ffcn un6 bae 20.3al)rbwn6crt bieder nid^t grunbfä^Ud? ge* 
änbcrt b<^t. bcbarf 6cr norbifc^c ittenfcb Iciblicb unb feclifcb einer ge« 
tx)iffen XX>eiträumigteit; bie ^epölterungejunabme in lDeutfd)lanb feit |$7| 
bat eine Umxoelt »erurfaebt, in tioeicber fi(b oftifebe J^enfeben mit ihrer 
Heigung 3u bebaglicbem Beifammentoobnen ber tltenfcben noch burebaus 
wobt fühlen tonnten, bie aber für viele norbifebe Utenfcben bei bem nor* 
bif(ben Sinn für “Hbflanb feelifcb gerabeju aufreibenb tvurbe; um fo mehr 
mugte bie KPeiträumigteit, ja ^infamteit überfeeifeber Uanber eben biefe 
tttenfeben 3ur Tlustvanberung loden.i 

iDa0 IDeutfcbe 2<eicb b^d xväbrenb bee J9.3abrbunbert8 etwa 0 tttils 
Honen Tlusxvanberer nad) Ttmerita abgegeben, in ben aebtsiger 3«bren 
j'äbrH(b etwa 200000 I1tenf(ben. IDarunter war offenbar eine ttlinberbeit 
von tltenfcben mit minberwertigen Erbanlagen, eine überwiegenbe l^ebr* 
beit aber von tHenfcben mit höherwertigen Erbanlagen unb sugleitb mit 
einem überbur(bf(bnittlicb ftarten Einfcblag norbifeber 2^affe. S ^ ^ 9 ^><^1 
bie ^tuöwanberung aus verfebiebenen europäifeben 0taaten unterfuebt unb 
ift fo 3u bem Ergebnis getommen, bag bie beutfebe ^uswanberung bureb 
bie bur(bf(bnittli(be ^Veranlagung ber ^uöwanberer eine erheblich flartere 
©(bäbigung bes lltutterlanbes bebeute als 3. bie italienifcbe Tluswan* 
berung.^ ^enj finbet ee nicht unwabrfcbeinlicb, bag auf bie babur(b be? 
bingte ^egenauelefe jum ?Leil ber eigentümliche Utangel an „^ivilturage", 
ben febon ^ismaref bei ben SVeutfeben betlagte, surüefsufübren ift. '2lucb bie 
Paffivität unb Sriebfertigteit ber mobernen ©tanbinavier, welche gegen* 
über früheren 3abrbunberten in bie Tlugen fpringt, „bürfte wenigftens jum 
lEeil auf bic ftarte Tluswanberung surüct^ufübren fein, welche in ben le^* 
ten 3abrbunberten aus ©tanbinavien ftattgefunben bot".® iapouge, Les 
Selections sociales j$96 (©.367/56$), bot Eingaben ^ufammcngeftellt, 
welche ben gegenüber ber <^eimatbevölterung burcbfcbnittlicb flörteren nor* 
bifeben Einfeblog ber Tluewanberer verfebiebener europäifeber iänber er* 
weifen. Cloffon bot in Horbamerita bei l^effungen an Einwanberern je* 
weilö einen burcbfcbnittlicb niebrigeren Bopfinbep gefunben, al9 bem je* 
weiligen <otimatgebiet bes Einwanberers nach europäifeben tHeffungen 
burcbfcbnittlicb jutam. Er berichtet zugleich von ber burcbfcbnittlicb gröge* 
ren Äörperböbe ber Einwanberer unb fcbliegt: „3n beiben, ben inneren unb 
ben äugeren ÜDanberungen, gibt es eine '^uslefe ber tatträftigen, unter* 

unb jicmlicb lauten VOefen bcc heutigen Pfäljec. 5)avis unb ^buenbant et« 
wäbnen bie 'KeinlicbPcit unb (Dehnung biefec pfäHifepen ißintvanbetet, ibre 
Äetnigfeit (substance), bas gelaffene jutücfbaltenbe ituftreten, bas fie immer 
nod) fennjeiepne. 

^ 55em entfprecpenb werben entweber ber (Beburtenrüefgang ober eine 
beutfepe 2tusbreitung bäuerlicpee ©ieblungen naep (Dgeuropa ober beibes bie 
Umweltbebingungen für bie norbifeperen 3:)eutfcpen »erbeffern. 

2 \)gl. d^eig, “Hus ber tüanberungsgatigiF u>icptiger i£in« unb ‘Huswan« 
berergaaten, 2illgemeines ©tatigifepes 2trcpiv, 3b. J5, 1925, ©. 307 flF. 

® itenj in 3aur«^if(per«ilen3, 3b. II, 1923. 



3:5ic ^lusnjanbcrung ^25 

nc^mungsluftigftcn, 6cm ^LypusHomo Europaeus [Horbifd^c Kaffe] am 
nad>jl:cn ftcl?en6en ^cutc."i IDic 6ur(t>f(t>nittnd)c Äörper^öf)c uon 7000 @oIs 
baten beutfebet norbamcritanifc^cn ^tevt bt& tPelttriege be# 
trug 172 cm, alfo beträ(^>tU(^ mehr als bic aus Karte IX, 0.271, erftebts 
Ii(ben Körperböben ber embeimtfeben beutfeben 0olbatcn.2 3fb bitfbei 3U 
bebenten, ba§ bas ©urcbfcbnittsaltcr ber genannten 7000 0olbatcn wabts 
fcbeinlid;) böbtt mar ale bas ber noch nid)t t?oU crma(^)fenen Bolbatcn ber 
Sriebenescit, fo ift ein Unterfebieb t>on bur(bfd>nittli(b mehr ala 3 cm bo(^ 
nur bureb Tluslefcpcrbältniffc, bureb eine ftärtcre X)crtretung böbt>^wü(bfiger 
Kaffen, 3u crtlärcn. Bei ber Eignung norbifeber ^enfeben 3u Struppens 
fübrern tann c& ni(bt uermunbern, bag gerabe Haebtommen einer norbifebe* 
ren 2tu9manbererau8lcfe fid) unter ben 0ffi3iercn ber i6inmanberungöläns 
ber befonbere $ablrei(b finben. 40 0/0 ber |9|$ gegen IDeutfcblanb tämpfenben 
norbamerdanifeben 0ffi3icre, nach 'Ztbbilbungen meifl rormiegenb norbifebe 
i1Icnf(ben, maren naebtommen auagemanberter 0eutf(ber. 

5ur i6ntnorbung ber 0(bmei3 b<^t ficberlicb bas febon r>on Bebboe (t>gl. 
6. 414) in folcbem 5wf<Jnttnenbang ermähnte fog. Keielaufen f(bmei3eris 
f(bcr junger iTlänner feit bem |5.3öbtbunbert mefentU(b beigetragen. 0er 
triegerifebe 0inn pormiegenb norbifeber unb binarifeber 0(bmei3er muß 
eben biefe ba3u getrieben b<tben, in fremben Kriegebienfl 3u treten. 2tud? 
5mingli0 XParnungen b^lfc« nid;t9 gegen bas Kcielaufen. Had; XPyler^ 
bat bie 0(bmei3 3mif(ben |474 unb 1792 minbeftens eine ttlillion rüftiger 
tnänner ale ^anbatneebte unb Boibaten an frembe t>öIEer verloren. Had? 
^rotjabn finb im 3abtc 1923 „jso 000 gefunbe rüftige 0eutf(be im S^rts 
pflan3ung0alter auagemanbert" — „ein Ttberlaß an X^odatraft, ber rom 
eugenifeben Btanbpuntt gerabe3U ala furchtbar 3U be3ei(bnen ift".^ 

2lber bie ^tuamanberung ifl nur eine ITeilerfcbeinung beaiSntnorbunga* 
porganga. Bie i£ntf(beibung in allen Sragen bca Kaffcnmanbela ber 
Döder brüdt ficb 3umciß: in ber ^eburten3iffer ber cin3elnen Podabc« 
ftanbtcile aua. Tille Tln3ci(ben aber beuten au(b bietin auf eine befcbleunigte 
i^ntnorbung. 3u XPürttemberg (<^cilbronn) b<it Bcblij beobatbtet, baß 
3mifcbcn IS76 unb |$9$ eine Ttbnabme ber Blonben ftattgefunben b^t.® 
Bie Tlbnabme f(bcint in Beutfcblanb nicht fo rafcb Por fid) 3U geben, mie 
fic in Stantreicb Por ficb gegangen ifl unb meitcr por ficb gebt.® Tiber menn 
ber pon ^apouge ® ermähnte Übergang bea podatümlicben (öefebmaefa pon 
ben mertpollcn mittelalterlichen üodafcbaufpielen 3um ^Tingeltangel, 3um 
„Silmbrama" unb 3u äbnli4>en ^rfebeinungen mirtlicb ben Kaffenmanbel 

^ cCIoffon, Bic Tluamanbccung Pon IBucopa im Hicptc 6cc ©ojial» 
antbcopologic, VTatucmiffcnfcbaftl. XBoebenfebrift Bb. 14, ^eft 19, 1899, 
0.219; pgl. auch Bopinacb, Anthropologie generale, J885, 0. 429 
unb 452. 

2 Bapcnpoct unb 0opc, Army Anthropology, vol.XV, Statistics, 
tPafbington 1921. 

^ tüplcc, Baa Übctrpodccungapcoblcm bcc 0cbiPci3, 1923. 
* <5vot)a\>n, ^pgiene bcc mcnfcblicben d^octpßansung, 1926, 0. 283. 
® 0cbli3, ICinc Öcpudinbccuntccfu^ung 3um 3ct>cdfc bcc Kaffcnbcßim* 

mung, Tlccb. f. Ttntbr. T3b. 27, l90l. 
® X)gl. Tlaffcnfunbc ICucopaa, 3. Tlufl., 1929, ©. 274. 



(Begcntvävtige Cage bes &cutf4>cn Dolfstums 

im (0cf(^)ma(f0tx)an6cl anjcigt — er jeigt aber baneben auch eine innerhalb 
aller europäifd>en Waffen por fich gegangene unö tpeiter por fich gebenbe 
i^ntartung, b. b* ^^ufung minberxpertiger Erbanlagen an —, fo gilt bae 
pon ^apouge öefagte für IDeutfcblanb ja ni(^>t minber als für S^^^^nEreicb. 
IDag ber gleiche XX>anbel für Englanb ebenfo gilt, nur bag bort tpcniger bie 
0ftraffe als bie ÜOeftraffe bie norbif(i>e Kaffe absulöfen begonnen l)atf ift 
Pon englif(^)en Sorf^ern feflgeftellt tporben. 

0(^>on por bem ICDeltErieg tpar bie Entnorbung, tpelcbe früher manchem 
©eutfeben betpußt getporben xpar, auch einselnen Kualänbern aufgefallen, 
xpobei bie ^äufigteit nichtmorbifcher ^üge bea ^eibea unb ber Seele folchc 
Kualänber leicht 3U ber Verallgemeinerung Perfübren tonnte, ala ob alle 
IDeutfchen bewtr fo unnorbifch feien: ber Kmeritaner Price Collier fchrieb in 
feinem Gliche „IDeutfchlcmb unb bie IDeutfchen" (Überf. bureb p. Kraa^, 
1914)- f/3nbem ich fit beobachte, finne ich barüber nach, ob bie Catfache, ba§ 
fie feine f^intertöpfe b^^i^tn ... unb auch ftint Kinne ... tpobl in irgenbs 
einem pbvfiologifchtn ober pf^chologifchen Swfc^rnmenbcmgt mit ihrer Vor* 
liebe unb pcrftänbniainnigen Beurteilung ber nebelhaften Zweige ber Kunjl 
ftebt."^ — ÜDer fchtpebifchc Seichter Stöbing berichtete }$go in einer fchtpes 
bifchen Leitung über einen Befuch IDreabena unb ertpäbnte babei bie „froh* 
liehen breiten fächfifchtn öefichter" unb bie „heiteren runben KoblEöpfe" ber 
IDreabener ^epölferung, fotPie beren unterfe^te runbliche (öeftalten. 3bni 
fiel alfo an ber fachfifchen BePÖlterung Por allem ber Schlag her in 
feiner ^^eimat Piel feltener ift.^ 

IDie nicbtmorbifchen Kaffen Europaa herben bie höhere (öeburtensahl für 
fich, bie Horbraffe bie niebrigere Geburtenzahl gegen fich. bie Ge* 
burtenzahl im ganzen Pon Sübeuropa gegen Horbeuropa hin abnahm, ij^ 
fchon Tlnfang bea |g. 3ahrhunberta aufgefallen.® XVie rafch fich bei folchen 
tVanblungen ber ^eburtlichEeit bie BePÖlEerungaperhältniffe perfchieben, 
foll folgenbe Betrachtung zeigen: 

„Ea perhalte fich bie burchfehnittliche Kinberzahl zweier Kaffen A unbB 
tpic 3:4, bann änbert fich haa urfprünglich ala gleich angenommene ttten« 
genperhältnia Pon |: | fchon nach einer einzigen (öefchlechtafolge in 3:4 
ober in Prozenten auagebrüeft in 430/0:570/0, nach Stpei (öefchled^terfolgen 

^ iDa^ man in ber Vorliebe für „nebelhafte" Kunfl ett»aa llnnorbifchea, 
t)or allem eine IBininirtung ber ojlbaltifchen Kaffenfeele fepen Fann, tooUte 
ich in „Kaffe unb ©til" (1926) zeigen. Vgl. auch ^u^note 2, ©. 237. 

* Kualänbifchc Berichte unb Bilber laffen erFennen, baü bem 5>eutfhtum 
abgeneigte Beurteiler unferer Seit bazu neigen, bie leiblichen 5üge ber ojlifchen 
Kaffe als bie „Fennzeiepnenb beutfehen" 3üge überhaupt auszugeben. Corb 
b’Kbernon z* B. ermähnt in feinen „UTemoiren" (1929) „bie Fuppel* 
artigen Köpfe, bie »iel Fleiner ftnb, als fie ausfehen, bie unterfegten runben 
iteiber, bie übermäßige iCntmicflung ber ileibesgegenb, bie man beim 
Pferbe Kamm nennt", als JtterFmale „ber" Veutfehm. Vas Fann bei ber 
raffifchen SufammenfeQung bes beutfehen VolFcs Faum für biejenige (Bruppe 
non Veutfehen gelten, mit ber biefer englifcpc (Befanbte amtlich zwmcijl umzu« 
gehen hc^ttc. 

® Vgl. Benoifton be Chäteauneuf in ben Annales des Sciences na¬ 
turelles, Vezember 1826, unb ©chön, Allgemeine (Befchichte unb ©tatiüiF, 
1833, ©. J42/I43. 



<Bcbutttn^ül>Un 

in 9:j6 o6cr 560/0:64%, nad> 6rci öcf(^)Icd:)terfolgen ober tnapp joo 
3rtt?rcn in 30 0/0: 70 0/0, unb md) “^tblauf t>on 300 j^bren wirb unter fonft 
gleichen X)erhaltniffcn bie 2^affc A von ber <^älftc eines Beftanbes auf ben 
äußerlich taum noch bemertbaren Tlnteil i?on 70/0 hcrabgeminbert fcin."i 

Über bie Unterfchiebe biefcs Seifpiels bleiben hinter ber XPirtlichlcit info* 
fern noch surüct, als bie ^epölEerungsfchichten, bie eine größere lUnberjahl 
haben, im allgemeinen zugleich biej'enigcn finb, bie infolge früheren i^eirats« 
alters eine fd^nellerc (0efchled)tcrfolge halben, ^in — auf ben erften ^lict oft 
unbcbcutenb crfcheincnbcs — ^urüctbleiben eines urfprünglich 3«hlreich v>ers 
tretend! ^cpöltcrungsteils in Äinbersahl unb (0cf(ilechterwcd)fel tann bie« 
fen ^Leil alfo rafch himcoegfehwinben laffen. £s bebarf 3U einem 2^affcns 
wanbel innerhalb einer ^epöltcrung gar feiner i6inwanbcrungcn. 2<affen« 
wanbel ift möglich bei größter „Bobenftänbigteit" eines t>oltcs. 

XÜk Barn cs 3U ber niebrigeren Öcburtcn3ahl innerhalb ber Horbraffe^ — 
0ffcnfichtlich ift, baß bie höheren 0tänbc im IDurchfchnitt x?crhältnismäßig 
mehr norbifches ^lut haben als bie unteren.^ Seftgeftellt ift aber, baß gerabc 
bie höheren 0tänbc unb unter ihnen gcrabe bie bcgabtejlen 0chichten feit ber 
2.i^älftc bcs |9.3ahrhunbcrts bie gcringfte Vermehrung aufweifen, ^llle 
'2ln3eid)en weifen barauf hin, baß heute in ben abenblänbifci^en VölBcrn ge* 
rabc bie tüd)tigflcn S^^niilien, bie Samilien mit ben beften i6rbanlagen, 
fchncll ausfterben: 3e höher bie Gilbung unb gefellfchaftliche 0tellung, unb 
l'e höher bie geiftige Begabung, befto geringer ifl burchfehnittlich bie 5ahl 
ber nachBommen, fo baß alfo bei weiterem Verfolgen ber bisheris 
gen "^uslefcrichtung ein 3iemli(^> rafcher ^üdgang ber Bega* 
bring unferes VolBes bie unausbleibliche Solge ift. IDer (3ur fo3ial« 
bemoBratifd^en Partei gehörige, alfo nicht 3ur Begünftigung bcs ^nfehdis 
ber oberen 0tänbe neigenbe) 0o3ialhvgicniBer (örotjahn^ hat geurteilt: 
,,0hnehin muß fa ber fe^t bcflchenbe 5uftanb, baß bie i6rgän3ung ber obe* 
ren lUeifc weniger burch eigene Vermehrung, fonbern burd? 2lufftcigcn ein« 
3clncr aus ben unteren 0(hid7tcn »or fich geht, im iaufe ber ^eitmit 0i(hers 
heit 3U pollflänbigcr ‘^luspowerung (Verarmung) ber Hation an (Lüchtigen, 
Begabten unb XVillcnsftarBcn führen." öie Betrachtung biefes 'Tibi 
fchnitts ift es nun r>on entfd>eibenbcr Bebeutung, baß bie ausfterbenben 
Familien unb bie Samilien, bie weniger als Pier Ainbcr haben — als „^r* 
haltungsminimum" einer lltenfchengruppe wirb bie ^ahl Pon Pier Äinbern 
auf eine i6he angegeben — gerabe bie norbifchen ober norbifcheren Samilien 
finb. 3ft einmal folch ein perhängnispolles S<5*^tpfi<^«3ungsperhältnis in 
einem norbraffifchs'bcbingten VolB cingetreten, fo hat biefes VolB ben 
XVeg 3U feinem Hiebergang cingefchlagen. IDas muß, wenn Bein 

^ Siemens, Verecbungslehre, 'Jlaffenhvsiene unb BepöHfecungspolitiB, 
4. Olufl. 1930. ^ ^ ^ ^ 

2 5)iefec SaQ gilt jeboch — tnenigßens feit bem IBnbe bes 19» Japtpun» 
bectö — anfeheinenb nur noch füc bie 5)urchfchnitte bucch größere (Bebiete 
nXitteleuropas; es gibt tnahrfcheinlich fd>e>n (Bebiete mehr ober minber ge« 
ringen Umfangs, bie fo weit entnorbet finb, baß fich bie ©tänbefchichten 
barin Baum noch burch bie Stärfe bejw. (BeringfügigBeit ihres norbifchen 
ICinfchlags poneinanber unterfcheiben. 

® (Brotjahn, (BeburtenrücBgang unb (Beburtenregelung. 1921. 
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tDanöcl gcfcl)icl>t, jum „Untergang bee 2(bcn6Ian6c8" führen, auf 6cn $us 
erft aufmertfam gemacht 3u b<^bcn bae große X)er6ien^ bes (örafen (öo* 
bineau ift. bie X)ergleicf)ung 6er Geburtenziffer 6er einzelnen X)ölterfpricbt 
eine 6eutU4)e 0pra(^e. IDie Geburtenziffer nimmt „in ißuropa i?on 0ften 
nad> tPeften un6 pon 0ü6en nach Horben ab, alfo umgetebrt wie 6er 2lnt 
teil 6er norbif^jen Kaffe an 6er SePÖlferung. IDie porbentlid^e 0inne9art 
6er norbifc^en Ulenfc^en peranlaßt biefe z« weitgebenber Bef(bränEung 6er 
Äinberzabl".^ 

2(ber nicht nur in 6er XX>agrecbten 6er europäifeben ^änber zeigt ficb biefee 
5urü(fbleiben 6er norbifeben Kaffe in 6er Kinberzabl, fonbern, wie betra(bs 
tet, auch in 6er 0entrecbten 6er 0tän6efcbicbtung (pgl. 0. ff.). „IDae 
beftänbige <^ineinftrömen 6er nor6if(ben Elemente in bie woblbcibenben unb 
gebilbeten Klaffen perminbert beren Kinberzabl unter ben notwenbigen ^rs 
fa^. 2lue ber Bepölterung bee ^anbee unb ber nieberen 0tänbe Eann noch 
eine ziemliche 5eit binbureb norbifebee Blut naebftrömen, aber allmäblitb 
muß ee ficb fa, ba ja au(b bie Kriege pornebmlicb norbifdbe Elemente per* 
niebten, erfeböpfen unb perfiegen. IDas betroffene Dolt fintt langfam pon 
feiner <^öbe."^ 0o zeigt fi(b beute gerabe eine Gegenbewegung ges 
gen bie füblicb unb öftlicb gerichteten norbifeben X)ölterwellen 
ber X)orgefcbi(bte unb Gefcbicbte: bamals ein Tibftrömen norbifeben 
Blutes Pon Horbwefteuropa aus in minber norbifebe unb niebtmorbifebe 
Gebiete; beute ein Tlbflrömen minbermorbifeben unb niebtmorbifeben Blutee 
nach Horbwefteuropa.^ 

160 wäre bringenb zu wünfeben, baß einmal bie Urfacben bes — bureb 
bie ^nberung in ber Geburtlicbteit ber einzelnen Kaffen perurfaebten — 
Kaffenwanbel0 innerhalb ber norbraffifcb*bebingten t)ölter im einzelnen 
unterfuebt würben. IDie "^Infänge unb Blütezeiten biefer Polter unb fo auch 
bes beutfeben Poltes tennzeiebnen ficb bureb eine Sortpflanzungericbtung, 
bie ber Permebrung ber norbifeben Kaffe günftig ift; bie 0pätzeiten bureb 
eine folebe, bie ber Permebrung ber niebtmorbifeben Poltsbeftanbteile gün* 
ftig ift. Horbweftbeutfebe 0ebäbel Pon ber ^rit ber Keibengräber bis ins 
J4.3ßbrbunbert herben einen burebfebnittlieben Onbep Pon 75,9.^ 0er iDureb^ 
febnittsinbejc ber brutiQcn norbweftbeutfeben Bepölterung mag (auf ben 
0ebäbel umgereebnet) ztpifeben 79 unb $| fein. XPas 0tobbarb im j.Tlb* 

^ Ä^enj in Baur=,fif<bcc«tLcn3, (Beunbetß II, 1923» — <S>* Bacfman fcbüQt 
öic (Bcbuctcnjabl bec nocbifcbcrcn BcpölFcrungcn ißueopas etwa halb fo 
hoch wie bie bet votwiegenb oßifcpcn unb binaetfeben (Bebiete unb etwa */s fo 
hoch wie bie bcc poewiegenb weßifeben. Den europäiska rasfrägan ur 
antropologiska och sociala synspunkter, Ymer, ^eft 4, I9l5. 

^ PIocQ, „0o3ialantbcopologtc" im Banb „‘Hntbropologic", Kultur ber 
(Begenwavt, Zeil III, 2lbt. V, 1923» 

^ iDcm entfpeiebt bie Beobachtung, bie mit ein aus bet Hünebutget ^eibe 
©tammenbet mitgeteilt bat, baß nämlich in feinem Heimatort bie neu hiu3u» 
ge3ogenen ICinwohnet faß immer aus füblicheten (Begenben ßammen unb 
meißens auch buntler unb Heiner feien als bie iBinbcintifchen. iDer Be* 
üölterungsßrom brängt fo aus ben (Bebieten höherer in bie (Bebiete niebrigerer 
<Beburten3iffer. 

* Pgl. (Bilb emeifter, iCin Beitrag 3ur Kenntnis norbweßbeutfeher ©ä)ä* 
beiformen, Krehip für 2lnthropologie, Bb. JI, 1878. 



(Btbuttcn^a^Un, ^cti:atebcf4>cänPungcn ^29 

fcbnitt Don „The Revolt against Civilization“ i über bic XX>an6Iuns 
gen 6er Tluslefe von 6er Bpätjeit eines DoIEee als allges 
meine 2^egel barflellt, mügte einmal mit auf 6ie uerfcbiebenen 
Kaffen bis in sSinjelbeiten für 6en Verlauf 6er 6eutf4>en öefcbic^te unters 
fucbt tuerben. 

tDann b«t fict> in iDeutfcblanb 6er Übergang PoUjogen uon 6er ^öl^eren 
^eburtlid)feit 6er uonx>iegen6 norbifcben jur böb^ttn (Seburtlicbteit 6er 
t>ortr»iegen6 oftif(^>en X)oltsteile? — IDas läßt ficb nach 6em b^ntiQcn 
©tanbe 6er S<?*^f4>nng nid)t fagen. Knjunebmen ifl, baß ficb ein ziemlich 
fäber XX)an6el im S<5rt0<^ng 6er i6ntnor6ung polljogen b^t burcb 6en Übers 
gang 6er bßnbtuerElicben ^eit in 6ie ^^it 6er (Großbetriebe, toelcbct Übers 
gang in IDeutfcblanb ins 19.3abrbun6ert fällt unb fic^ febr fcbnell unb ents 
fcbieben Dolljogen b«t. 

IDas bönbtoertlicbe ^fitßlter xoar fa gefennjeicbnet burc^ einen beflimms 
ten tPettbexoerb 6er einseinen tx>erttätigen tltenfcben, einen XX>ettbewerb, 
6er gerabesu babin führen mußte, bem urteilsfähigen unb auch im Kleinen 
fcböpferif(ben tttenfcben 5<tmiliengrün6ung unb bob^ Kinbersabl su ermögs 
li(bcn. (Gerabe 6er swar b<^füofe, aber tätige unb t>orausf(^auen6 befonnene 
fTlenf(^, 6er Utenfc^ 6er ©täte, war berfenige, beffen '^uffommen unb S<5fts 
Pflanzung bie feiten begünftigten. j6s febeint, als ob bas ^lut ber o|lif(^en 
unb oftbaltifcbcn Kaffe, ber minbersfeböpferifeben Kaffen, bamals gerabes 
SU oft ausgemerst worben fei, als ob oflifebe unb oftbaltifcbe ^enftben 
burcb ben j^inselwettbewerb »ielfacb »erbinbert worben feien, eine Samilie 
SU grünben. 3n Kuswirlung beutfcbrecbtlicbct^ Knfebauungen würbe, fos 
lange bie Bunftorbnungen beftanben, b. b* für Preußen bis su beren Kufs 
bebung burcb <o^f^ftiberg, im großen gansen nur bemfenigen ein Kecbt 
auf £t}e sugefproeben, ber burcb feine (EätigEeit erwiefen bntte, baß er ims 
flanbe fein würbe, eine Samilie aufrecbtsuerbalten. ^is in ben Knfang bes 
19. 3abrbunberts hinein war bie 5«bl ber ilebigen gegenüber ber ber t>ers 
heirateten verhältnismäßig größer als beute. Kuf bem ^anbe, bas bamals 
no(b bie <oauptmaffe ber Bevölterung ftellte, gab es bis ins 19.3<^b*‘buns 
bert hinein viele lebige Knechte unb iTtägbe. ©eit bem Mittelalter unb bis 
in bie (Gegenwart hinein waren bie i6befcbließungen bem i6infprucb von 
^runbberren, ©tabt ober ©taat unterworfen. t)erfcbiebene Cöefe^e vers 
fagten bemjenigen bie i^beerlaubnis, ber sum Unterhalt einer S^^niilie nach 
Veranlagung unb wirtfcbaftlicber iage nicht binrei^enb tauglich erfebien. 
€in württembergifebes (Gefe^ von |7|2 nennt bie <^ine S‘^niilie 
SU erhalten, als Bebingung für bie s^bcerlaubnis. Hoch erließ (Dfters 
reich rin ähnliches (Gefe^, bei bem gefieberte ^rwerbsfäbigteit als Bebins 
gung angeführt würbe. £in württembergifebes (Gefe^ von |$33 verbietet 
no^ bie (Trauung, wenn ber J^hrwillige wegen rücffälligen £5iebftabls, Bes 
trugs, Bettels ober ianbftreicberei beftraft ober als Urinier belannt war. Bei 
0ffisieren unb gewiffen Beamtengattungen b<^ben ficb Vorfebriften über 
£brbefcbräntung bis in bie Gegenwart hinein gehalten. 3n Bayern bes 
burfte bie Verehelichung eines Mannes noch bis |$6$ beftimmter Vorauss 

^ 5)cutfcbe ÜbccfcQung von ^cifc : iDcc Kulturumßurj. 5)ic ^^cobung bes 
Untermenfeben, 1925. 



^30 (5c0cni»ärtigc itagc fees fecutf4)cn 'OoIFstums 

fc^ungcn, baruntcr feer Bcöingung, 6ö§ 6er ^tjcwilligc in 6cn Ickten 6rci 

3al)rcn feine öffentUd)e ^irmenunterffü^ung besogen b^ttc- 0taat uers 
fucbte, ficb fo gegen eine ungehemmte Sortpflansung ron tttenfcben mit in 

Dielen fällen minbertDertigen i6rbanlagen 3U tDebren.^ lX>o aber minber 
tüchtige tHenfchen eine Samilie gegrünbet hatten, fanb xDahrfcheinlich in* 
folge ber in folchtn Samilien früher üblichen Bäuglingsfterblichfeit eine 

Tlusmerse ffatt, bie ben Befbanb fol(h>er S<^tnilien XDieber Derminberte. 
?lm xDenigften toerben DorxDiegenb norbifche ftlenfchen an ber Samiliens 

grünbung Derhinbert tDorben fein, ba XDahrf(heinli(h — '^or ber n)it bem 
gro§gerDerbli(hen Zeitalter beginnenben Berreibung bes unteren unb fpäs 
ter bee gansen tHitteljtanbeö unb Dor ^lusxDirtung ber falfchen Bebens 
politif ber an X)olt63ahl sunehmenben t>öl!er — in ben unterffen lOoltss 
fchichten bie norbifche ^affe Derhältnismägig toeniger Dertreten toar unb 
bann sumeift burd> unterburchfehnittlich tüchtige Vertreter. iDen €ins 
fchräntungen ber i^heerlaubnis lagen gleichfam t)orftellungen einer ^eis 
flungsprüfung ber s^hexDilligen jugrunbe. IQDie heute burch uerfchiebene 
Berufseignungeprüfungen unb ähnliche Prüfungsuerfahren fich ^luelefen 
Don tltenfchen mit überburchfehnittlich ftartem norbifchem i^infchlag bils 
ben, fo müffen bamals bie s^hegefe^e auslefenb gexoirft herben; nur bag bas 
male bie auegelefenen Süchtigeren auch bie Binberreichen tourben, toahrenb 
fie heute bie Binberarmen toerben. i6e ifb flar, bag biefe ber altbeutfchen 
0ittli^teit entfprechenben (öefe^e bie 5e>rtpflan3ung gerabe ber an norbis 
fcher 2iaffe burchfehnittlich ärmeren Poltefchichten gehemmt höben, basu 
bie Sortpflansung Don tUenfehen mit minberroertigen Erbanlagen, "^lle biefe 
(öefe^e nach unb nach aufgehoben tourben, xoar eine Sömiliengrünbiing 
auch für folihe Ulenfchen möglich, bie jenfeite ber ^eijtungegrense unb 
außerhalb bes XPefensbilbes ffanben, biesfeits unb innerhalb beren man fich 
in IDeutfchlanb einen „rechtfehaffenen" lltenf^en bachte. 

Bor ber (öefahr ber ungehemmten S^^t^tpflönsung aller Ertoachfenen, 

gleichDiel XDelchcr @tufe bes Eintommens ober ber tBohlhöbenheit, bie 

nach “Hufheben ber Ehefchretnfen brohte, sugleich Dor (öexDerbefreiheit unb 
SreiDertäuflichfeit unb Seilbarfeit ber (örunbftücfe, höt fchon im 3öhre 

j$2$ eine Bchrift Don XBeinholb gexDarnt: „Über bas menfehliche Elenb, 
XDelches burch iltißbrauch ber Beugung herbeigeführt toirb." XBeinholbDers 

mutete: „SDer tTlißbrauch ber ehelichen unb außerehelichen Befriebigung bes 
öefchlechtstriebs, bie ungesügelte (öexDerbefreiheit, bie 3U große [3u xoeit 
getriebene] Parsellierung ber (örunbjlücfe ufxD." toerbe eine „Bettlerflaffe" 

(0.35) erseugen unb fünftighin sum Ttufruhr „ber unteren Bolfsflaffen 

gegen febe beftehenbe gefellfchaftliche 0rbnung" (0.44/45) führen, ebenfo 

3ur "^Irbeitslofigfeit (0. 7|). 
2^afh) änberten fi^ im ^aufe bes 19.3ahrhunberts unter EintDirfung 

ber Don XBeinholb fchon befürchteten Heuerungen bie 'TluslefeDerhältniffe 

^ Bsl. hierzu feen Bericht tO. "Hiehls in feer „VTaturgefchichte fees 
Bolfes'', Bfe* I, 1856, ©. 229 über einen mittel» unfe arbeitslofen ütann mit 
neun Äinfeern, feem man früher feie ^eiratserlaubnis Derrueigert hütte; jegt 
»erbiete eine falfch angetranfete „Humanität" folch eine Bertoeigerung feer 
^eiratserlaubnis unfe ßifte fo feas größte ifilenfe. 



^affentüanbcl im 19. 3a^t^un6c»:t ^31 

fo, 6ag eben bie an norbif(^>em Blute burd^fc^nittUci) rei4)eren 0c^id)ten 
biejenigen würben, für bie 0pätel>en, Binberarmut unb eine Dert^äUniös 
»ttägig große ißbtlofcr bejeicfjnenb würben. 0o barf man permuten, 
baß bie oftifd>e unb bie oftbaltif(^e 2^affe ala bie (nad) älteren beutf(l)en 
Tlnf^auungen) minber tüd>tigen sunädjfl nur in ben 5uflu(^>t0gebieten ober 
ben Stellungen innerf)alb ber Hnberärmften 0(l)i(l)ten, welche fie feit ber 
germanifd>en t)ölterwanberung innebatten, gebieben feien, unb fi(b »on 
bort au0, ba unb bort langfam einfiefernb unb in norbifebere (öef(ble(bter 
einbringenb, bi0 gegen ba0 19. 3abrbunbert bin nur allmäblicb weiter pers 
breitet b^i^tn. 

7 2 3 ^ 

?lbb. 426. Dcrfiicb, eine Permutung über Sunabme unö Entartung einer 
Bepolterung barjuftellen, bie inbuftrittUfierttoirb unb ßcb nicht burd) erbgefunb* 

beitUebe ItTaßnabmen febügt 

I—4.7tufeinanberfolgenbe5citabfcbnitte. iii. 'Jlrbeiter. 
I. Sübrenbe ©ebiebt. iv. HiefßeCÖereUrcbaftöfcbicbtobneeigents 

II. Itlittelßanb unb Bauerntum. liebe Berufe. 
IDit ©tridjflung (IfUt öif minöerxrcrtigcn £rbanlogen ööc 

iDie '2lu0leferi(btung innerhalb be0 t>oll0tum0 mußte ficb wanbeln, fos 
halb ba0 fog. ^nbuftrieseitalter auch für iDeutfcblanb begonnen bdtte. 
E)a0 großgewerbliibt tonnte ben einseltümliibcn tltenftbcn nicht 
mehr bramben, e0 brauibte tHaffenmenftben, unb biefe tonnten urteil0lo0 
unb gänslid) unfcböpferifcb fein, fie fanben fe^t ficb fleigernbe Äöbne. tTlan 
tann wohl fagen, baß ba0 Zeitalter ber Großbetriebe ben lltaffenmenfcben 
gerabesu jücbten mußte. ^0 begannen „bie X)erfünbigungen ber ^nbuftrie 
gegen 2^affe unb X)olt0gefunbbeit", wie fie ^unbborg^ einbringlicb bar? 
geftellt bed- Unb eben ber oftifebe Utenfeb febeint für ba0 jJeben in Stabten 
unb im Großgewerbe beffer geeignet ju fein. i6r „befi^t Gebulb unb 2lu0s 
bauet, felbft wenn bie X)erbältniffe wibrig unb brüctenb finb". „£t ift nicht 
fo febr auf au0gebcbnte Erholung angewiefen, fonbern legt Gelb beifeite 
für feine Samilie unb für fein Filter." ^ 3n manchen ftäbtifeben Berufen 
unb im Großgewerbe fanben nun auch urteil0lofefle tttenfeben Tlnftellung 
unb bie lltöglicbteit 3ur Samiliengrünbung. Utit bem Oubuftriejeitalter 
febeinen bie bobtu Geburtensiffern ber porwiegenb oflifeben lltenfcben ein* 
gefegt ju b«ben. £0 fleht ja fefl — unb IQDerbeseicbnungen, IQOi^blätter 

^ Üunbbotrg, "Haffenbiologifcbc übeefiebten unb Pcrfpettipcn. 1921. 
2 <5. ^CQius, The so-called North-European Race of Mankind, 

Journal of the Anthr. Inst, Bb. 39/ 1909. 
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ufw. Bcigcn, toic ötcfc (ratfac^)c fcft im „Untcrbetx)ußtfcm" 6cr raffcntunö* 
Iid> gans untunbigcn tHalcr unb ^ei^^ncr tourjclt —, baß fd)on in bcn 
PoUetümlicbcn X)orftenungcn bic „Proletarier" (pom lat. proles = Vlad)s 
fommenfd)aft) unb burdjaua ni(^t nur biefe, fonbern aud> bie tüenfdjen ber 
tUaffe unb bee urteilslofen Bpießbürgertume aller 0tänbe, immer nidjt* 
norbif(^e tTlenfd>en finb (pgl. 0. 231). 

25a9 großgetperbIid>e Zeitalter b«t anfd>einenb por allem bie norbifd>eren 
X)ol!9beftanbteile gefc^äbigt. „IDie norbifd)e 2^affe Eann ficb nicht eigentlich 
anpaffen an bie Tlnforberungen, xpelche ber 3nbuftriali8mu9 an fie ftellt. 
0ie brau(ht ein freiere9, minber einge3tpängte9 ^eben, fie h<tt nicht bie 2tu9* 
bauer, bie 3U einer einförmigen '2lrbeit9tpeife nötig ijt, nicht bie (öebulb, 
cLag für ^Eag an bie iltafchine gefettet 3U fein, fahrau9, fahrein, unb felbft 
tpie eine iTlafchine 3U arbeiten." ^ 

2119 ba9 fich entxpicfelnbe (öroßgexperbe <o<tnbarbeiter fuchte, ging e9 
hierbei „ber ^inie be9 geringften öEonomifchen unb fo3ialbiologifchen XX>i* 
berflanbe9" nach, tpie Ä.X).tltüller fich au9brüdt.^ 1^9 begann — nach 
ber treffenben £5arftcllung pon 1\. P. titulier, ber bie 2taffens unb i6rbs 
gefunbheit9frage al9 erffer in befonber9 perbienftpoller XPeife mit ber i^anb* 
arbeiterfrage perbunben h<^t — „bei jenen i6lementen, tPelche bie geringfte 
fo3iale ^ähigfeit, ben fchtpächffen fo3ialen 2luftrieb in ihrem i^rbanlagen* 
Eomplep aufxpiefen". 0o erfaßte ba9 (öroßgexperbe innerhalb ber europäi* 
fchen Waffen allem 2lnfchein nach «m meiften bie oftifche unb offbaltifche 
2^affe, am xpenigften bie norbifche unb bie fälifche. 0o xparen e9 „im 
typifchen Äern tLräger ber minbertpertigen fo3ialbiologifchen iSigenfchaf» 
ten, ,Lumpenproletariat' Pon geringfter ^^hiflEtit unb Leben9energie, ge* 
ringjiem fo3ialem 2luftrieb, pölliger 0chlaffheit be9 fo3ialen sghtgei3e9 
unb mangelnber 0o3ialität" (Ä.P.tUüller) — fo bej^d)affene tUenfehen 
xparen e9 3unächft, benen ba9 (öroßgetperbe nun burch allmählich fteigenbe 
Löhne Samiliengrünbung unb höhtt^ Äinber3ahlen ermöglichte. iLben biefe 
BepölEerung9teile h<tben aber an bem allgemein abenblänbifchen Geburten* 
rücfgang, xpie er fich t’on StetnEreich au9 feit bem lebten Piertel be9 
J9.3‘tht'hunbert9 perbreitet h<tt, bi9 heute am xpenigften teilgenommen.^ 

3m Laufe be9 19.3öhthunbert9 fanEen an Scthl 3unehmenbe, ehemal9 
unabhängige tLeile be9 tnittelftanbe9 burch öie ^ntxpicElung be9 (öroß* 
getperbe9 3um ^o^tnbarbeiterftanb ab, biefem 0tanbe baburch erbgefunb* 
heitlich fehr xpertpolle iLrbftämme 3uführenb. Bauernföhne, ^^anbwerEer* 
föhne „gingen al9 IDienenbe, al9 Lohnarbeiter in bie gehaßte SetbriE". 1L9 
xpar ba9 sLnbe be9 hc^ubtoerHichen 5eitalter9. 2lber „in ihnen lebt noch 
alte Bauern* unb POebertro^, unterbexpußt Piellei^t, aber mit unpermin* 
berter 0tärfe. 0ic finb anbere XPefen ihrer Erbanlage nach al9 bie ihnen 
äußerlich gleichenben [? b. Perf.] Äameraben, bereu Eltern bereit9 auf ber 

^ ©tche d'ußnotc 2 ©. ^31* 
^ P. HTüllcc, 2ltbcitccbct»c0un0 unb BcpölEccun09fra0c, 1927. 
® iCcß feit bcn IcQtcn 3ahrcn fcpcint cs fo, als ob bic (Scbuctcnbcfchrän* 

Eun0 fich 0leichntäßi0cc über alle ©chi<htcn ausjubccitcn bc0onncn habe. 5)ic 
<5cfch«)ißcc3ahl bcc meiß aus bcn unteeßen ©tänben ßammenben ^ilfsfcpul* 
Finbcr — ber Äinbcr, bic alfo nicht fähi0 ßnb, bem Untcccicht an einer PolFs* 
fchulc ju fol0cn — iß aber immer noch übcrburchfchnittlich 0roß. 



T^affcnwanbcl 6ur4> (Bco^geirccbc ^33 

^anöftraßc lagen". @ic bex»al)ren burcb alle Umt»clti>crfcblcd)terung bin* 
öurd; „fel)r xwcrtPoUe Erbanlagen, eine prächtige, tapfere fosiale Tluftriebss 
fähigfeit, bie fich auch 6uf ihre llinber unb Urentel vererben xx)irb". — @o 

X). tltüller; man möchte unb mug aber hinsufügen: falle eben biefe 
cteile ber <^anbarbeiterfd)aft noch Urenfel gehabt h<tbcn ober höben toerben. 
Eben bae Bebürfnie nach gefellfchaftlichem ^ufftieg liefert ja biefe Erb* 
ftämme ber (faft alle auffXiegefähigen unb sDerlangenben Samilien aller 
0(hid)ten treffenben) (öeburtenoerhütung aue. IDie ^eugniffe für ben <5anb* 
arbeiterflanb liefert IX. tltüller ja felbft. 

Bebel, ber Erwägungen raffentunblicher 2lrt fehr ferne flanb, hötte un* 
bewußt einen Kaffenunterfchieb swifchen Unternehmern unb Arbeitern be* 
ad)tet, als er, biefe Erfcheinung einer Einwirfung ber perfchiebenen Um* 
weiten sufchreibenb, fich in feinem Bud;e „IDie S^öu unb ber 0o5iali9mu0" 
(9.Ttufl., |$9|, 0. |$5) fo au0brüdte: „3n unferen 3nbuflriebe3irfen bil* 
ben 2lrbeiter unb Unternehmer fchon äußerlich einen folchen (öegenfaQ, ab 
gehörten fie perfchiebenen Utenfehenraffen an." — 3d) permute übrigene, 
baß er heute ben ^egenfa^ nicht mehr fo auffällig finben würbe; beim feit 
Bebels 5eit höt bie Unternehmerfchidit burch Äinberarmut offenbar .3iem* 
lieh piel pon bem fie ehemals fennseichnenben ftärferen Einfchlag norbifdier 
Kaffe Perloren unb — in IDeutfchlanb anfi^einenb befonbers in ber Ö5rün* 
berseit — siemlich Piel Zuwachs aus überwiegenb nicht*norbifchen ^ami* 
lien erhalten, währenb su gleidier 5eit burd; irgenbwelche Borgänge ber 
Binnenwanberung unb ber Kuslefe fich in gewiffen i^ötibarbeitcrgruppen, 
wie man immer gelegentlich wieber beobachten tann, eine i^äufung norbi* 
f(her Erbanlagen pollsogen höt.i 

iDie wertpollen gefellfchaftlich abgefuntenen Erbftämme, bie Erbffämme 
3ugleid>, benen norbifches Steihtitsempfinben eigen ift, finb ju ber Kraft 
geworben, welche 3um „Klaffentampf" trieb. K.X>.Ulüller jeigt, baß 
„bie proletarifdje Bewegung" rafch an 5öhl> langfamer an menfdilichem 
VBert („Oualität") gewann; bas ift eine ungleichen Bermehrung 
ber burd> ihre Erbanlagen unterften 0chid)ten gegenüber ben abgefunfe* 
nen, troQ ihrer Erbanlagen unterften 0dhichten. Utit ben abfinfenben 
0chid:)ten gewann bie <5ön^örbeiterfchicht immer wieber auch erbgefunb* 
beitlid) wertpollfle Utenfehen norbifcher Kaffe, öueh foldje norbifd^e* 
ren Sömilien immer wieber ber Ö5eburtenperhütung anheim, ihre 00hl tpar 
groß genug, „ben Ulaffen 5eben 3u perleihen unb fie burch ihre Bewegung 
fort3ureißen" (iapouge, pgl. 0.19$). fid) in ber geiftigen ^wfKtmg 
ber politifchen Arbeiterbewegungen auch Pielfach bie porberafiatifche Kaffe 
(in Europa burch bas fübifie BolE Pertreten) betätigt, fo höt bie norbifche 
Kaffe ber ^^öubarbeiterfchaft aus ihren eigenen Keihen hoch bie heften Unter* 
f ührer gcftellt. £)as seigen bie Beobachtungen ll.B.Ulüllers, welche 0.2O |/zoz 

^ Bicllcicbt iß biefe i^tfebeinung — wenn es fich ntd)t um eine ^dufchung 
butd> unmaßgeblid>e tCinbcüdfe hönbelt — bec Beginn einer caffifepen Um* 
icpicbtung, bie 3nge, England, I026, für i^nglanb petmetPt: 3nge ßnbet 
in ber englifcpen ^jönbarbeiterfcpicht mepr Pon ben norbifepen t^rbanfagen ber 
englifepen 0berfcpid>t als im englifepen UTittelßanb, für ben er eine 3unapme 
oßifcber 5üge be3ei(pnenb ßnbet. 
<■). S.Ä. (ßüntber, Dtfcb.TCafTenfunöf 



<BcQtnxx>ättiQc £age bcB bcutfd)cn 'Dolfötums 

mitgctcilt txjorbcn finb. Süt)rcrcigenf(t>aftcn Porxx)icgcn6 
nor6ifd>cr tUcnfct^cn innerhalb ber toaren eine X)orbe* 
ömgung für bae 21uffommcn poUtifeber ^rbcitcrbcxiocgungcn. U>obI ers 
jeugen bic unteren Ötänbe „noch nicht einmal bie genügenbe Tln^abl titen* 
f(brn für ben eigenen Sebarf"/ tx)obl tonnte Bombart — übertreibenb?— 
behaupten, „ba§ aus ben Äreifen beö geiftigen Proletariate unb bea betlaf* 
fierten unb fich betlaffierenben Bürgertums ber fosialen Beilegung fo gut 
tx)ie alle geiftige Äraft sugeführt tjoirb"^ — aber es i|l tlar, baß bie poU* 
tifchen 2lrbeiterbexx>egungen mit "Zlrbeitermaffen aus x>orxx)iegenb oftifchen 
unb oftbaltifchen tUenfehen nicht bie tHacht erreicht hatten, \r>clche fie in 
weniger als einem 3ahrhunbert errungen herben. tTlan wirb auch f^gen 
bürfen, baß bas innerjtaatlichc ^eben eines Boltes mit norbifchem i6infchlag 
einem politifchen Umfturj um fo mehr ausgefe^t ift, je größer im X)er* 
hältnis bie 5«hl her porwiegenb norbifchen tHenfchcn in ben unterften 
Poltsfchichten ifl. „€e ficherlich tein Zufall, baß bie ^änber, bereit Tlr* 
beiterbewegung am erfolgreichftcn ... ift, einerfeits »orwiegenb non ber 
norbifchen 2^affe befiebelt, anbererfeits am ftärtften am (öeburtenrücfgang 
beteiligt finb" (Ä. X). tHüller). 3e norbifcher bie f^^nbarbeiterfchaft eines 
<anbes ijl, befto entfchloffener unb hc^rtn«<ti0er wirb fie ben „lUaffen* 
tampf" aufnehmen, (öefellfchaftlicher Tlufjtieg ttorwiegenb norbifcher tlten* 
fchen ber unteren X>oltsfchichten einerfeits unb (öeburtenperhütung vova 
wiegenb norbifcher S<^tnilien ber i^anbarbeiterfchaft anbererfeits müßten 
bemnach — bei ftarter IDurchbringung ber ftaatlich führenben Bchieht tttü 
norbifcher Kaffe — bie llmftur$möglichteiten innerhalb eines Staates we* 
fentlich verringern. 

Kber nicht nur, unb wahrfcheinlich nicht hctuptfachlich» burch bie Bermeh* 
rung bes i^anbarbeiterftanbes erfolgte im jg. 3<^hthunbert eine Verhältnis* 
mäßig ftärtere XXermehrung ber oftifchen unb ojXbaltifchen Kaffe, fonbern 
auch burch bie mit bem 2lnwachfen ber Btäbte verbunbenen ITlöglichteiten 
3ur befchleunigten Kusbilbung verfchiebener Kleingewerbe unb eines Klein* 
hänblerftanbes. 3ti folchen Berufen mußte vor allem ber oftifchc tTlenfch 
gebeihen. Bei bem Ütangel an Unterfuchungen läßt fich bas nicht fXatiftifch 
nachweifen. Kber Zeichner von ^luftritten aus bem ieben ber Btäbte geben 
Heine (öewerbetreibenbe, etwa von bem Bchlag, ber zugleich <^ausmeifter 
iß, ober Heinere Bäcfermeifter, (öaßwirte unb vor allem Kleinhänbler ober 
Heine „(öefchäftsleute", Vermittler, Kgenten ufw. jumeiß mit ben ^ügen 
ber oftifchen Kaffe wieber. 3« folchen Berufen finb jwar bie anberen Kaf* 
fen auch vertreten, aber nicht in ber <5äufigteit, baß fie ^üge für bie be* 
trachtete llXenfchengruppe abgeben, bie als bejeichnenb empfunben werben 
könnten. Bas Kuftommen biefer früher mehr als heute Hnberreichen Heinen 
„(öefchäftsleute" währenb ber $weiten <oälfte bes 19.3<thrhunberts muß 
^ottfrieb Keller erlebt h«ben, als er ben XVanbel im Verhalten feiner 
„feilte aus Belbwyla" in ber Vorrebe 3um ^weiten Banbe biefes Wertes 
halb fherjenb, h^lb bitter — benn er felbß empfanb eben nicht oftifch — 
barftellte unb babei unbewußt eine Bchilberung biefer ftäbtifchen unb Hein* 

^ t^iccfoco, Anthropologie ber nicht'bcfiQcnbcn Klaffen, J9I0. 
* ©ombact, Ber pcoletacifche ©03ialismus, l92^. 



■Haffcni»an6cl öucc^ tt)ac|>fcn bcc ©tä6te ^3 5 

bürgerlic^jcn 2iuelcfc oftifd)cr :^affc gab (pgl 23|).i ÄcUer» @d)iI6crung 
bee Hcincn Ö5cfcl)äft0mannc9 ergibt öas oftifc^>c (öcgcnftüd 3um norbifc^jen 
Kaufmann, ber in ben ^anfauntcrnci?mungcn wnb im cnglifc^en Ilauf* 
mannejtanb frü^jerer feiten befonbers bcutlic^) erf(t>cint, unb 3um t>orbcr* 
afiatifdjcn Kaufmann, ber im jübifd^en unb armenifd)cn t)olte befonbers 
t>äufig vertreten ift. ^cim norbifc^cn unb x?orbcrafiatifcl)cn Kaufmann 
$tx)ci pcrfd>icbenc ^(ueprägungen ber Unternet>mung im Großen, beim oftis 
feigen (0efd>äft0mann bie betriebfame igrwerbfambeit im kleinen. 

JITit bem 2tntx)ad;fen ber @täbte im 19.3al)rl;unbert boten fid) aber Diele 
(0eIegenl?eiten sur igrtDerbfamteit im kleinen unb bamit für bie oftifc^e 
Kaffe Diel mel?r tHöglic^leiten 3u SÄtniliengrünbung unb erf>ö^ter Kinber* 
3al)l al0 in ben 3al)rf>unberten Dorber. 2tucb Kern^ nimmt eine „XDenig bes 
engte i^ntfaltung" ber oftifeben Kaffe in ber 0tabt an: „3n ber 0tabt 
fühlen fie fi(^ ju tDie bie Sperlinge." iltan Eann fa aud; beobadjten, 
bag unter ben in Ö5artenDorftäbten XDobnenben S^tnilien aller X)olE0fcbicbs 
ten bie oftifebe Kaffe Diel xDeniger Dertreten i|l al0 unter benen, bie im 
©tabtinnern tDobnen, xdo eben einseltümlicb Deranlagte Jitenfeben nur XDob* 
neu bleiben, toenn Beruf ober xDirtfcbaftlicbe Berbältniffe fie baju ^xDingen. 

IDie sunebmenbe X)ermebrung ber ofiifcben Kaffe auf bem ianbe möchte 
IDarre auch ber ißinfübrung ber Kartoffel sufebreiben, ba biefe aunäcbfl bie 
„au0gefprocbene Sruebt ber Kleinbauern unb Kleinfiebler" tDar.® IDer 
3tDergbefi^ mit Kartoffelanbau fei tDabrfd)einli(b 3ur Unterlage ber i6rs 
näbrung unb S^^^tpfl^^njung ber Dorber in ber S^^rtpflansung gehemmten 
DorxDiegenb oftifeben S<^»Tiinen gexDorben. IDarre Dermutet, ba§ bie 3U 
oftifeben unb DorxDiegenb oflifeben ^ügen am ebeflen paffenbe urfprünglicb 
länblicbe Be3eidmung „Kartoffelgeficbt" al0 ein 5eugni0 für ben unbe^ 
XDU§ten Kaffengegenfa^ SDoifeben ben bamal0 no(b DortDiegenb norbif(ben 
angefebeneren Bauerngefcblecbtern unb ben fi(b nunmehr au0breitenben, bie 
Kartoffel anpflan3enben Kleinbauern auf3ufaffen fei. KaffentDanbel 
in Horboflbeutfcblanb b^t tDabrfcbeinlicb bie 5u<bt fanbfäbiger Kartofs 
fein beigetragen, tDel(be alo billige £rnäbrung0unterlage bie UTebrung oft? 
baltifcber ^efcblecbter begünfligten. Ulit ber flärteren X)ermebrung ber 
oftifeben unb ber oftbaltifcben Kaffe auf bem 4anbe muß C0 im jg. 3<^b*^' 

^ 5)icfc enthält u. a. folgcnbc 3ügc: ,,3cbcc ©clbmplcr ifl ein geborener 
Kgent . . . VOo irgenbetne Unternehmung ftch auftut, ftnb einige Don ihnen bei 
ber ^anb, flattern u’ie bie Sperlinge um bie Sache herum unb helfen fie aus» 
breiten. (Gelingt es einem, für ftch felbfl einen ©eminn 3u erhafepen, fo fleuert 
er flradö bamit feitmärts wie bie Karpfen mit bem Kegentnurm unb taucht 
Dergnügt an einem anberen tlodorte mieber auf . . . “üon ber Politik ftnb fie 
beinahe ganj abgeFommen, ba fie glauben, fie führe immer jum Kriegsinefen; 
al6 angehenbe Befiglüflige fürchten unb hoffen fie aber alle Kriegsmöglicbfei« 
ten tuie ben baren Ceufel . . . So ftnb fie, ehemals bie eifrigflen Kannegießer, 
bahingelangt, fich ängfllich Dor jebem Urteil in politifchen fDingen ju hüten, 
um ja fein ©efepäft, bewußt ober unbewußt, auf ein folches ju ßügen, ba 
fie bas blinbe T>ertrauen auf ben Sufall für foliber halten." — lUenn man ftch 
Dorßellt, wie ein Zeichner biefe Selbwpler barßellen würbe, ergibt fich, baß 
er ihnen in ber ^auptfache bie 3üge ber oßifepen Kaßc Derliehe. 

^ Kern, Stammbaum unb Krtbilb ber 3Deutfcben, Utünchen l927. 
® 5)arr6, 5)as Bauerntum als ttebensguell ber Ptorbifchen Kaffe, Utünchen 

1929, Ö. 256. 
2$* 
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^)un6crt nun auc^ 6ort ju 6cn „Pcrbrängungsfrcusungcn" gctommen fein, 
6tc 0. 263 erxx)ät)nt tt)or6cn fin6: ju ben Cobeefällcn porwiegenö nor6ifd)er 
grauen bei (Seburt breittöpfiger Äinber. 

IDer 2<affcma)an6cl wirb bcutli^), wenn man Bilbcr »on tHenfd^en unb 
bHcnfcbengruppen aus bem Beginn, ja noc^ aus ber tHitte bes 19.3‘^^rbuns 
bertö pergleic^t mit entfpreebenben BUbern aue gegenwärtiger ^eit. IDa fällt 
auf, wie unter Bilbern von iebrtörpern, 0tubentenpereinigungen, Pereinen, 
politifdjen Perfammlungen, S^^ntilientagungen ufw. no(^ r>or 60—70 3ab* 
ren mel)r norbifc^e ober »orwiegenb norbif(i>e fitenfeben 3U finben wa? 
ren, al6 beute unter entfpreebenben tHenfebengruppen 3« finben finb. Bilber* 
fammlungen aus bem Beginn ober ber tltitte bes 19.3abrbunbert9 über* 
rafeben immer wieber bureb bae burebfebnittUeb t>iel norbifebere Tlusfeben 
ber bamaligen bTTenfeben. TluffäUig ifb au(b bas norbifebc ^usfeben vieler 

2lbb. 42b. @tba(tii5n tHünfber aus ^ngclbeini, }4»9 
bie JB62, <^od)fdnillcbrer in <-)fiöclbcrg unb Ibafel, 

(}B44). rtorbifd) 

21bb. 427. ^ane Salbung (ßritn, !4»o—JB4B, 
0clb(tbilbni8. norbifd) 

auf (örabbentmälern bargeftellter Utenfiben. 0elbft wenn man ermißt, 
baß unter ben IDargeftellten bie b^beten 0tänbe mit ihrem größeren "Anteil 
norbifibcn Blutes überwiegen, fällt ee auf, baß in ben gleichen gefellfcbaft* 
lieben 0ebicbten heute nicht mehr fo riel norbif^cbee Blut 3u finben ift. Pon 
großem Einfluß auf ben Bepölterungswanbel war im 19.3abebunbert bie 
(befonbere feit ber 3weiten bee 19.3<^bebinii>ert0 bemerlliibe) iTleb* 
rung bes tPoblftanbs ber BexJÖlterung, an ber entfprecbenb ben feelifeben 
£igenfcbaften ber norbifeben ^affe befonbere bie norbifeberen ^Eeile ber Be* 
uölferung teilnabmen. Tiber „febon eine tleine Permebrung bes Keiebtums 
genügt, um bie (35eburten3iffer 3um 0inEen 3U bringen".^ 

(öerabe norbifebere auffteigenbe Familien führten — öfters nach Per* 
tauf ihrer ^anbgüter — ihre Äinber ben Berufen 3U, welche wie bie ber 
(Dffisiere unb böbertn Beamten nach allgemein geltenben Tlnfcbauungen 
ein „ftanbesgemäßes Tluftreten" erforberten, eben bas „Tluftreten", bas für 
r>iele S^^niilien nur möglich würbe bei BefebränEung ber Kinber3abl. Ö5e* 

^ Pticcfoco, Tlntbcopologic 6er nicbt'bcfiQcnbcn T^Iaffen, I9I0. 



Tlbb. 4ii. Htittclfrantcn. tV). <öbf, (Lbeologe. 
Horbifd) ober oortDiegenb norbifd» 

(}»o*—|*7J) 

flbb. 429. Äonigaberg. J. itant. J724—JS04 
l>ortP. norbifd). H : blonb, A: bl«u. (5tict)n 

V. 0d7norr.) (t>gl. Tlbb. 249) 

2lbb. 430a,b. poniinern. Äufpar Cnwtb Jsr'fbricb, tlluler. |774—J*40. Horbifei) 
(riaci) Eißwtb b'^lngtra) A: blau. (Scic^ming: V>ogcl v, Vogelftdit) 

abb. 43}. iDrcöbtn. Dogel o. V>ogfIftciii, 5fia)n(r 
J7»6—J«6». Horbifd) mit fälifebtm iCinfdjlag ^ 

abb. 432. 25raunfcl?a>ftg. 3. <3. (Campt, Päbagog 
(Kobtiifon I) }74b—fSfS. Dormiegtnb norbifd). 

(tibfpalttn ju tng) 



Mbb. 433. 3er»tr {01öenburg). S* ^bb. 434. (Dlbenburg. 3. S* <*)erbart, Pbilofopb. 
ö5cfcl>id)t0TOifTen(^(fjafter. !77b—}»6). Horbifd? !77b—J»4J. Horbifd) 

7(bb. 433. 2Utona. <ß. Btniper, 23«unieifter. }S03 21bb. 436. iDüiyelborf. <jfinr.». ©ybtl, Ö5ffc^ic^ts< 
bis JS79. Horbifd). (Seifen.: üogel ». Dogelftein) wifTenfcbaftcr. j»|7—}$9b. t>ort»iegfnb norbifd? 

2tbb. 437. 0tuttgart. Pbilofopb. J77o 2lbb. 43*. ttlfcllcnburg. Ulolttt. j8oo—j$9J. 
bis J$3J. Horbifcb mit öinarifcbtm £infdjlag noröifdj. ((55tmälbe: lenbacb) 



2lbb. 439. iCcttrnföröf (0d)lc8TX)ig). Sttiint, 
0d)lofT<rniti(tcr. Horbifc^ mit fälifcbtm 

«Einfdjlag. ((ßtmälbt: <S. S* 

abb. 44o. 0taufen bei Srtiburg i. Sr. 3. bllcgger, 
Äupferftcd)cr. Horbifdi — »ielleidjt mit geringem 
binavifdjem £infdilag. A:bl«u. ^attrunbSart: 

golbblonö. (farbige Stidjnung: lair) 

abb. 44j. Striefau. S. 0d)umann, lonfeger. 
jsjo—!$b6. norbifc^joftifd? 

abb. 442. Söbmen. Sabegfip. |766—|$B». Horbifeb 
— mit fäl. unb binarifdjem (Unterlippe) £infd)lag f 

abb. 448. iDanjig. 21. 0djopenbouer. |7»»—jtbo. 
norbifdj mit fälifdjem (u. o(2balt.2) £infdjlag 

"abb. 444. 0ad?fen. Siefjarb ISagner. J*J3—}SS3. 
riorbifcftsbinarifc^. A: btU, H : bell 



abb. 44Ba,b. ilTaate nncb bcm tcbenöfn, J$J6 in IVtimar oon 0dja6otx> abgfnommcn. (Soetbt 
war (nad) Kauc^) im "Mlter },74 bocb; H : braun, A: mifrfjfarben mit blauem 2tanö. rToröifdjjöinarifcb 

7lbb.446. «Hamburg. Stanj Strö. £itft, (öroßtaufm. 
u. 0enatc>r, J7»9—jSBb. ^ortoicgcnb norbifd) 

Jlbb. 447. Öerliii. o. ö. UlartDig, preußife^er 
©eneral. J777—j$37. Horbifc^ 

2lbb. 44» a,t). Itotenmaete St'tbridj «^jcbbcla. (<^od>gct»ad)fen, blonö, blauäugig.) Horbifd) 

(VOcitcce Silber gto§cc 55cutfd)ec in bet „'HafTcnPunbe ICucopa«") 



i^tbgcfunb^citsfcagcn Hl 

ra6c fold^c (0efd)lc(l)tcr muffen im 3al7il>un6crt in großer 
geftorben fein. IDie unverantwortlich niebrige Befolbung, welche ber in 
iCrbgefunblKitö* unb 2^affenfragen Eursfiebtige, ja blinbe Staat einer in 
leiblicher unb feelifcher fo auegewäblten BevölEerungsgruppe wie 
ben 0ffi3ieren suEommen lieg, verhängte über biefe ausgelefene, an nor* 
bifchem Slut reiche BevölEerungegruppe Spätehe, s^l^lofigEeit, erbgefunb» 
heitlich unb raffifch feht bebenEliche ^elbheiraten, BefchränEung ber Äinber* 
$ahl unb bie mit ber Spätehe verbunbene erheblich größere (ßefährbung 
burch ^efchlechtöEranEheiten. IDer 0ffi$ier9ftanb umfaßte in E)eutfchlanb 
vor bem tDeltEriege etwa 40000 iltänner. IDie raffifche unb erbgefunb* 
heitliche ^age ^eutfchlanba wäre anbere, wenn 0ffi3ier9ß:anb unb höhcff 
^eamtenfehaft nicht Einberarm gewefen wären. 2lber auch in ben mittleren 
unb unteren Berufen, in benen fich allem 
2lnfchein nach überburd^fchnittlich viel nois 
bifchcö Blut gefammelt hßt unb fammelt, 
fo bei BolEafchullehrern, Unteroffizieren, 
Poliseimannfd^aften, auch t>ci ber feefah» 
renben BevölEerimg, h<^l’cn Spätehe unb 
(öeburtenbefchränEung im 19. 3ahrhunbert 
um fich gegriffen, wie ja biefe Gruppen — 
man benEe nur an bie an norbifchem Blut fo 
reiche Tluslefe ber früheren 2^cid>3wehr — 
aud) hfutf uod) 311 ben Einberarrnen geboren. 

So höben verfchiebenerlei Urfad^n: 
ÜDrang nad> geiftigen (öütern, (öeltunges 
bebür^iia, fich ausbrücEenb in bem bie Hin* 
berzahl htfobbrüdenben „ftanbeegemäßen 
Tluftreten", ÜDahl angefehener, aber mit 
verhältnismäßig niebrigem Erwerb ver* ?lbb.449. ^luricp. 2iuöolf n. 3he* 
bunbener Berufe, Spätehen, s^hUofigEeit ring,^cdn0gclchrtci-,}$}$—}$02. 

von Prieftern, (öelehrten, Äünftlern ufw. 
— fold^e Urfad;en höben gerabe in ben ‘ 
norbifd)eren Sd>ichten bie (Geburtenziffer bei wad^fenbem ÜPohlftönb rafch 
erniebrigt. UTan begegnet ja auch immer wieber vorwiegenb norbifd^en 
Utenfehen, befonbere norbif^en Uläbchen, bie ihre ganze Äraft für foziale 
HätigEeiten unb lUanEenpflege einfe^en — (LätigEeiten, bie meift ben nicht* 
norbifd)cn BcvölEerungsteil befonbere begünftigen — unb babei ehe* unb 
Einberloö bleiben. 0ie Steuergefe^gebung aller curopäifchen Staaten mit 
nod) ftärEerem norbifchem £infchlög trifft gerabe bie BolEöteile mit bem ver* 
hältniömäßig ftärEften norbifchen £infchiög am heftigften. '2tm (Geburtenrüd* 
gang finb innerhalb aller Stänbe am meiften bie aufftiegfähigen unb *vers 
langenben Sömilien, bamit im allgemeinen bie an norbifcherem Blut reicheren 
Samilien, innerhalb bes DolEeganzen am meiften bie norbifchcren Sdnd;)* 
ten, beteiligt.! IDas norbifche Blut wirb, wie (Grant fich einmal auöbrüdt, 

! 3m (Beburtcntücfgang fleht heute (Bnglanb an 6ec ©piQe, bann folgen 
©chiveben, (örranEceich), Belgien, jbeutfd^lanb, ^ollanb, ©chmet}, cGßerreich. 
5Das voriviegenb binatifd>e Serbien ßeht am beßen ba. vfranEreich erholt fich 
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mit bet (öcfc^gcbung weggcjleucrt. (5cra6c bie infolge tüchtigerer 
iCrbanlögen im Ttufftieg befinblicben bes bUittelftanbeö werben 
3ur €inf(hräntung ber Äinberjabl am meijlen geswungen. Dorbentlicbteit, 
IDrang nach gcijbigen Gütern, Steube am XX>ettbewerb ber ieiftimgen — 
folchc norbif(^>en lOOefenssüge führen sur (Seburtenperhütung, währenb bie 
ff^offnung auf ©taatöhüfe" (pgl. 0. 229) ben oflifchen unb ofbbaltifchen 
bllenfchcn hbhttr Äinbersahlen ermöglicht. Umfragen haben ergeben, baß 
auch iitt ^^anbarbeiterftanbe bie aufftiegfähigflen Samilien fchnell ausflers 
ben. „i^ine Umfrage unter freigewertfchaftlichen organifierten 2(rbeitern 
ilhüringene unb Bachfens ergab ein gerabe$u erfchütternbea Bilb."i 

iDer 2^affenwanbel innerhalb bes beutfehrn X^oltetums mußte fich im 
j 9.3ahrhunbert ebenfo ftarE im XPanbel bes Bchönheitebilbea bemertbar 
machen. Utan Eann vielleicht fagen, baß bie jungft vergangene Seit ober fchon 
bieocit etwa feit berUlitte bee 19.3ahrhunbcrt0 in ber (öefchichte bes beuts 
fehen X)olte0 ben 2lugenblicf barftelle, wo fich auch im 0chönhcit0bilb ber 
Kaffenwanbel langfam vollsieht: bie 2tbwenbung vom Bilbe beo nors 
bifchen Utenfehen. Oaß eine gewiffe 2lbnahme ber (Geltung be0 norbifchen 
0chönhcit0bilbe0 fich auch in ben oberen t)olt0fchi(httn fchon feit bem sSnbe 
be0 j6.3ahrhunbert0 verfolgen läßt, habe ich in „2lbel unb 2^affe" s» 
scigen verflicht. XX>ar auch fchon frühzeitig — wann unb von wo au0? 
gehenb? — im X)olt0licb ba0 „fchwarsbraune Utägblein" befungen wor* 
ben — in t^nglanb entfpricht bem „the nutbrown maid“ — alfo ba unb 
bort einmal ein nichtsnorbifche0 0chönheit0bilb aufgeftellt worben,' fo sei* 
gen hoch ältere volt0tümliche 2tnfchauungen, iSrsählungen, 0agen, Ulär* 
dben unb 2lbbilbungen beutlich bie X)orherrfchaft be0 norbifchen 0chönheit0* 
bilbe0, ba0 fa bei öffentlichen 2(nläffen wie UOanbgemälben au0 ber (0e* 
fchichte, IDentmälern, Utünsen, (öelbfcheinen aller europäifchen ilänber, auch 
heute noch immer wieber burchbricht. ^ 160 fcheint, al0 ob in ber Äunfb ba© 
norbifche 0chönheit0bilb (ba© bei ber IDarfbellung beftimmter iSinselmen* 
fehen fich begreiflicherweife nicht immer burchfe^en jann) etwa bi© snm 
i6nbe ber romantifchen Dichtungen ber beutfehen Äunfl gegolten hatte. 

iDer 3mpreffioni0mu0 brachte bann ben Beginn beofenigen XX)anbel0, in 
weld^em fich bie nachtrieg0seit befanb. 3e^t würben sum erftenmal häßliche 
Utenfehen, b. h* «ach bwheriger Dnfehauung sut«eifl: unnorbifd^e unb 
mifchling0hafte Utenfehen, „intereffant" unb barflellen0wert befunben. 3a, 
man tann bei Betrachtung ber Äunfl be© 19.3ahth«nbert© unb ber (öegen* 
wart gerabesu von einer gewiffen Umftellung be© bilbnerifchen (öefchmaef© 
auf ofbifche unb oflbaltifche, fa fogar auf au©gefprochen innerafiatifche 

aber in IcQtcr Seit beutlich — vorübergehenb ober auf bie 5)auer? 3n ©chtveben 
haben bie minbernorbifchen (Bebiete bie höhere (Seburtenjahl (v0l» d^lob* 
ftröm, Till frägan om rasskilnader inom Sveriges befolkning, Ymer, 
^eft3, 1915). 

^ T). ilTülIer, 2lrbeiterbeit>egung unb BevöIFerungsfrage, 1927. 
^ 2luffallenb iß fa auch/ baß bie i£heleute, bie ^inber aboptieren luollen, 

bei ben ^Iboptionsßellen gans überwiegenb nach blonben, blauäugigen jRinbern 
anfragen, fo baß unter ben betr. tüaifenFinbern ufto. ^elle gar nicht genug ver* 
treten jinb. tSine l^^achfrage nach oßbaltifchen Äinbern iß bas nicht, ba oßbaltifcpe 
5üge von ben meißen J)eutfchen noch inimer als häßlich empfunben iverben. 
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oügc fprcd^cn. tpcnigftcn mad^tc fic^ bue v?icllcid)t no(^> in 6cf 
Bilötjöucrtunfl bcmcrtbar. 0c^ul^csHaumbürg ^)at in feinem Bud?e 
„lUmft un6 2^affe" (ttlüncben 1927) öargelegt, xoie fid> bie Äunft jener 
vEögc barin gefiel, ihren tTtenf^cbenbilbern möglichft unnorbifebe, basu 
frantbafte unb faft tierifebe ^üge $u perleiben. IDer (Sefcbmacfewanbel 
jeigt fidb 3- «ueb barin, bag ficb unter ben Silbern Pon 0cbaufpielern 
unb 0cbaufpielerinnen aus ber llititte bes 19.3abrbunbert8 unb au(b no(b 
ber barauffolgenben ^abrjebnte eine fo groge Ttnjabl pon Silbniffen nor# 
bif(ber ober portptegenb norbif(ber ^enfeben finben, tpie fie bie fpätere 
Sübne nicht mehr jeigt. tUir ifi fogar aue ber ^eit bes btrrfcbtnben Hatus 
raliamua ber betannt, bag eine portpiegenb norbifebe 0(böufpielerin 
einmal ^InftellungsfcbtPierigteiten besb^Ib begegnete, xpeil fie, beren Be« 
gabung man ni(bt leugne, nicht beglich fei- 5u folcben XPanblungen bee 
(öefcbmacte b<xt befonbers ber fog. naturaliemue bes ausgebenben 19.3abrs 
bunberte beigetragen. 

Itlit bem XPanbel bes (öefebmaetö gebt immer ein XX>anbel ber ^luslefe 
einber: beibee ftebt in XX>ecbfelxpirtung unb fteigert ficb gegenfeitig. iCe 
fällt auf, tPie piele norbifebe ober portpiegenb norbifebe St^<^wen beute un« 
perbeiratet bleiben, tpäbrenb anbrerfeite lltäbcben oflif^^er unb oftbaltifcber 
Tlrt beute meijl febon febr früh geheiratet tperben. (IDae febeint mir befons 
bers für XX>ien bejeiebnenb ju fein.) Bern mag aueb biea jugrunbe liegen, 
bag gerabe bae ÜDeib oflifeber unb oftbaltifcber T^affe öfters einen getpiffen 
3ugenbrei$ (beaute du diable) befi^t, einen tpobl häufig flart finnlicb 
tpirtenben 2^ei3, ber ihm etxpa jxpifeben bem 17. unb 23. ilebensjabr ans 
haftet, bepor es bann perbältnismägig früh altert, lltenfcben mit ausges 
fproeben oflifeber ^efebmaefsriebtung febeinen beute nicht feiten 3U fein. 
£ine getpiffe Ümftellung bes ^efebmaefs auf oftifebe unb oftbaltifcbe Büge 
tpurbe 0.2$9 ertpäbnt. Bur ^usmerjung ber norbifeben 2^affe mag im 
heutigen ^eben tpeiter beitragen, bag bas norbifebe tPeib pielfacb ein ges 
meffenes, ftrenges unb überlegeneres 0eelenleben jeigt, bag auch feine leibs 
liebe Bebönbeit tpeniger „reist", ba bas norbifebe XPeib gerabe in ben für 
bie ^affe beseiebnenben Süllen pielfacb „Bübler" ju fein febeint, minbegens 
febtpieriger su getpinnen. IDie B^itumjiänbe b<^ben es aber por allem in 
ben grögeren Btäbten mit ficb gebracht, bag ber (BefebmaeJ bei ber (Battens 
tpabl mehr auf bas (Befällige unb Bequeme ober auf bas Hursfinnlicbe 
gerichtet ifl als auf biejenigen iSigenfebexften, tpelcbe für bas norbifebe tPeib 
beseichnenb febeinen. — 

+ 

Bolebe Betrachtungen über (Befcbmaefstpanbel unb Btitgeifl mögen bas 
SU überführen, bag in biefem Beblugabfehnitt einmal ein xpeiterer UmblicJ 
SU erreichen perfueht xpirb, ein Umblicf, ber über bas tPiffenfchctftliche btus 
aus bie Betrachtung ber XPeebfelxpirtungen sxpifebtu Kaffenxpanbel unb 
Beitgeift ergeben foll. IDa seigt ficb benn in grogen Umriffen febr beutlieh, 
xpie tatfächlich «uf allen (Bebieten bas 19.3«brbunbert ein eigentliches 
tnifehlingsseitalter eröffnet bßt- STier tPanbel im Äunflgefehmaef ifl 
erxpäbnt xporben. Ulan tann xpobl fetgen, bag fafl auf allen Gebieten bie 
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nac^ 6er 2<omantif cingcfc^kgcncn (öcifteeric^tungen Pom norbtfe^en tDc* 
fen t?intr>cglciten mußten. £in ^Leil 6er feeUfc^en )6igenf(t>aften 6e0 nor6i* 
fct>en J1tenf(l)en tt)ir6 im üaufe 6e0 19.3a^r^un6ert0 t>ielfa4) „unprattifc^" 
für 6en|'enigen, 6er „votxüävt» tommen" toill. 0el)r be3ei(^nen6 ift in 6ie* 
fer ein 0d?lagxx)ort, 6a0 in jenem 5citgefcblecl)t 6er ©reißigerja^re 
6e0 J9.3al)rf)un6ert0 auftam, in jenem (öefcülec^t 6e0 „jungen iDeutfet)* 
lan60", 6er Börne, (öu^toro, Bü(t)ner uft». IDie Literaten 6amali* 
ger Seit pflegten t)on t>ielen al0 nicbt«„geiftreid?" ueraebteten tnenfct>en fpöt* 
tifrf> un6 mitlei6ig 311 fagen: „lUin ialent, 6o(^ ein Cljaratter." — tiOa0 
6urd) ein fold;c0 ICDort ate ilölent gepriefen rDur6c un6 üeute nod) oft ges 
priefen xx)ir6, ift 6er fog. geißreidje iltenfcbi ^>cr tTlenfcb, 6er 6en tuelfd^en 
esprit al0 bolzen XX)ert achtet un6 pflegt, 6er tHenfd) 3ugleid), 6er ab 
„intereffant" gilt un6 gelten xoill, ab fd)illern6 un6 beioeglid;, ab „toanb* 
lung0fäl)ig" ober „enttioidlung0fäbig". 3ft öiefer iltenfeb nicht 3ugleid) 
6er eigentlid^e i1tifd>ling ober min6eften0 6od; 6er unnorbifebe fUeiifd;? — 
ÜOa0 in 6em mitgeteilten ÜDort ab „Cböf^ttter" mißachtet unb bemitleibet 
wirb, 6a0 ift 6er einfache, gerabe ITlenfch, öer Bauer, 6er tTlenfcb 6er 0täte, 
6er tlaren XX>illen0rid)tung, 6e0 feften Urteib unb 6er VX>an6ellofigteit — 
mit all 6em 3uglci<h «m ebeften 6er norbifebe unb 6er fälifebe flTenfd?. 

00 mag 6iefe0 )CDort 6en 2lugenblicf an3eigen, in xx)eld;em 6a0 Zeitalter 
fid; feelifd? uom norbifchen XX>efen unb überhaupt uon jeber beftimmten 
feelifd^en 2<ichtung abtioanbte, unb 3ugleid) leiblich 6er ^llluermifchung ent* 
gegen ging. Oie n[)elt 6e0 J9.3ßhehim6ert0 entftanb, eine eigentliche Jitifcb* 
ling0ix>elt. 3mmer mehr xoanbte man fich «b uon ben tlargefügten, ein* 
beitlidxn ^Infcbauungen 6er früheren ^efchlechter. Oer tttenfeh xmirbe ent* 
ix)ur3elt, er geriet in bie IQDelt 6er (öroßftabt unb h<^lte ben taufenberlei 
v>eru)irren6en sSinflüffen feine beftimmte "^rtrichtung mehr entgegensu* 
fe^en, unb 6er ^eift 6er ^roßftäbte xourbe in gan3 tTTittel# unb XDeft* 
europa heii’fd)en6.i Oiefer (öeift löfte im ^aufe 6e0 J9. 3öhihmi6ert0 aud) 
bie (S5lauben0bin6ungen auf, bie bb bahin fafl 6a0 gansc Dolf (bb auf 
einige meht ober uoeniger einflußlofe „Sreigeifter") beftimmt hatten. £0 ift 
aber auffällig, toie bie ^öfung einer (£>lauben0binbung, falb ihr nicht bie 
Binbung burch eine neue,ben feelifd^en«Erbanlagen ber betreffenben ttlenfdKn* 
gruppe entfprechenbe neue ^lauben0form folgt, mit einer X)erminberung 
ber Ö5eburten3iffer übereinftimmt. Oa fich öie Binbung burch i>en (Ölauben 
innerhalb ber proteftantifchen Äirche am meiften locterte, bilbete fid; im 
19.3öhrhnnbert auch ber bebeutung0Polle unb 3ur ^ntnorbung flart bei* 
tragenbe Unterfd;ieb au0 3tDifd;en ber niebrigeren (öeburtensiffer ber Pro* 
teftanten unb ber höheren (0eburten3iffer ber Batholiten, bie fehr halb bie 
Sahlenmäßige Verteilung ber beiben Betenntniffe entfeheibenb änbern muß. 
„3n ben euangelifchen Gebieten norbTx>eftbeutfchlanb0 reicht bie lünber* 
3ahl ber felbftänbigen ^anbtx)irte fchon heute nicht mehr 3ur )6rhaltung 

^ VOas btc (Bcoßßabt cafftfeh bedeutet, 6a3u genügt cs, einen BaQ an« 
juführen, ben bie „Ocutfehe ‘Hllgcmetne Leitung" (7. ITtärj l92^) bringt bei 
ihrer ItTittcilung über einen Ball, ben 2lngchC'rigc ber uorivicgcnb tjorber« 
afiatifeben jRautafusuöltcr in Berlin gaben: „Unter ben buntclhaarigen !Eau« 
tafiern befanben fich uielc blonbc UTäbchen, bie mit Eingebung tanjten." 
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6er SamiUen au0."i — „IDic Sortpflanjung 6cr Bremer SamiUcn 6er Had)* 
Eriegejeit reid)t jur :Beftan6cr^altung nid)t mel?r aus, fon6ern ergänst nur 
ettuae mc^r als 6ie <)^lfte 6e8 gegenx»ärtigen Beflan6e0."2 x>ct> 
t?ältniemägig nor6tfd>ften (öcbiete iDeutfd>Ian68 tm großen un6 ganscn ^u> 
gleicE) 6ie proteftantifc^cn fm6, 6a 3u6em 6ie Proteftantcn fid) per^ältnies 
mäßig me^r in 6en oberen t^olEefcbic^ten fin6en, seigt ficb 6ie €ntnor6ung 
fo audb in IQDedjfeltoirEung mit XDanblungen bes ^laubenelebens. 

Tiber nid)t nur in (ölaubcnebingen, fonbern überhaupt auf allen (Gebieten 
ging bas 19.3abrbwu6ert auf eine iöfung 6er gef^ichtlid)serwad>fenen 
Binbungen aue, in allen iDingen ben i^inselmenfchen betonenb unb fcbließ* 
lieh aud) ben fragtx)ürbigften tUenfdjen ein (öefübl ih*^tt Befonberheit, ja 
sginjigartigEeit ertoedenb.® ^0 ifl febr bejeithuenb, baß faft alle geiftigen 
Strömungen be0 19.3«bthunbcrt0 fd)ließlich ben ,,biffcren3icrten", b. h* 
ben uncinbeitlid>tn, geijlreid) ober geiftreichelnb 3toiefpältigcn i1tenfd>en am 
höcbflen werteten. SDic fog. fcelifchc Bcrriffenheit erhielt einen hohen tl^arEt* 
wert. ift be3eid>nenb für ba0 J9.3öhtb«nbcrt, baß e0 fchließlich gerabe* 
3u „problem"*füchtig würbe. £0 gab nid)t0, wa0 i'cQt noch eigentlid) fc|^* 
ftanb, alle0 würbe „Problem". IDie ttTcnfd>cn fanben Eeine au0 reiner Tlr* 
tung unb au0 entfd)iebcncm Tlrtwillen ftammenbe £ntfd>cibung mehr 
in ben IDingen bc0 fittlid>en Urtcil0, bc0 (Öefchmad0 unb überhaupt ber 
XX>eltanfd)auung. <^atten ble 5rüh3eiten norbifdh*bebingter (öefittungen mit 
ihren ^^clbenbidJtungen, mit bem tHahabhctrata, ber 31^0) öem Beowulf, 
ben 30lönbergefd>ithten, bem nibelungenlieb, gcrabe3u er3ieherifd) gewirEt, 
inbem fie al0 ÜOunfehbilb unb Porbilb unb 3umal auch al0 X)orbilb für 
bie (öattenwahl ben i^elben ihre0 0tamme0 x?or febem neuen (öefchled>t 
aufftellten; fo fd>ien e0 fe^t für bie ^Dichtung unb (0efd)icht9f(hrcibung 
nid;t0 Tln3iehenbere0 3U geben, al0 bie Sd>ilberung ber „Symptome bc0 
Untergango". JTlan perfolgte eingehenb ben allmählichen Untergang eine0 
(Sefchlecht0, bie allmähliche Selbft3crfe^ung eine0 UTenfehen, man fchil* 
berte immer wieber ben h<tltlofen Ulenfchen, ber fid) nie entfeheiben Eann 
unb oft mit irgenbeiner S^ticht fein ieben enbet („(öabriel Schilling0 
Slucht"). T^omane erfd)ienen, beren cLitel fchon barauf hiuwiefen, baß hier 
ein Utenfd) „3wifchen ben T^affen" ftehe. £0 fchien fchließlich, al0 werbe 
aller Untergang, alle Selbß:3erfe^ung eine0 Unentfehiebenen, alle0 Utifch* 
ling0tum, jebe XX)ur3ellofigEeit, für bie IDarjlellung unpergleid>Iid) wert» 
poll, währenb jebe £ntfchiebenheit, jebe Elare Geltung, jeber einheitlid)e, 
jeber reinraffige tUenfd) ate langweilig, eng, „unintereffant" unb einfäU 
tig angefchen würbe. 

lDa3u Eam, ber weiteren £ntwur3elung unb Perwirrung bienenb, bie 
einfeitigmaturwiffenfchaftliche, babei aber in leben0gcfe^lid>er (biologifd>er) 
<oinfid)t recht flache Betra(htung0weife be0 19.3öhrhwu^ert0 ober minbe* 

^ Sterne ne, Pececbungelehre, "Kaffenhvsirne unb BePÖlEecungepolittf, 
Tiufl. 1930. 
^ tten3, BemecEung 3ur BeüölEecungebeivegung in Bremen, Tlrcht» f* 

"Haffen» unb (Befellfchaftebiologie, Bb. 2Ö, ^eft 3, 1928, 332—33^» 
^ Pgl. auch bie treffenbe ©chübecung bee „iBin3tgartigen" (bee ^nbtPtbua» 

Itßen) bei (Clauß, <Die norbifd;>e Seele (1923), ©. 128. 
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flcns 6er $t»eitcn <oäIftc 6cö 19.3a^r^)un6ert8 un6 mnert>alb 6iefcr natur* 
tPiffcnfcbaftHc^>cn 5citanfc^)auung 6ic auch in unfcrcr Seit öurcbaus nod? 
nic^t übcrtx)un6cnc übertriebene Betonung 6er Umxx>elteinflüffe, ^)err>orges 
rufen 6urcb 6en Glauben an eine Vererbung erworbener i6igenfd)aften. 0o 
fab ficb 6er tttenfcb fcbUe§Iicb im (Seifte 6er bcrrfcben6en materialiftifcben 
^infcbauungen ate ftoffbe6ingt, ertlärte ficb felbft au9 6er ^ufammen* 
fe^ung feiner Habrung, lernte allee „naturwiffenfcbaftlicb" betrachten un6 
uor allem alles ,,ertlären". iDiefe Umwelt un6 iebensweife erzeugte 6iefe 
Utenfcben, jene Umwelt un6 üebensweife fene Utenfcben. Äurstöpfe ent* 
ftan6en im (Sebirge, 6ortfelbft auch -^auWerfcbiebungen; iangEöpfe ent* 
ftanben beim 'Bietern, Äur^töpfe beim 2^eiten. ©as ganse menfcblicbe ileben 
löfte fi(b auf in eine 2^eibe pon ftofflicben €inwir!ungen un6 iuswirtun* 
gen. IDie fittlicben XX)erte würben ihrer i6ntftebung un6 tOanblung nach 
„ertlärt", 6ie fittlicben tPerte, wie fie für bas eine X)olf ober bie eine 2^affe 
galten, als X)orftufen 3u 6er jßntwicflung aus fittlicben XX>erten eines an* 
beren X)oltes ober einer anberen Kaffe „ertlärt" ufw. 3n Äürje fab ber 
Utenfeb ficb felbft unb alle ißrfcbeinungen als „relatiu" an; in ber Hatur* 
wiffenfebaft begriff er ficb <^10 ftoff*bcbingt, in ben ^eifteswiffenfebaften 
als gef(bi(btli(b*bebingt. 0(blicßli(b begriff er feine eigenen unb alle anberen 
„Überseugungen" als ein i6rgebnis aus „igntwictlungen" unb als einsige 
(Sewißbeit bütte ihm, wenn er feine Knfebauungen einmal folgerichtig aus* 
gebacht b^tte, eigentlich nur bie bleiben tonnen, ba§ bie „i6ntwictlung" 
ohne irgenbein 5utun pon felbft pon „Sortfebritt" ju „Sortfebritt" führe, 
ba burch Kusmerjung ber Unangepagten ficb alle iebewefen immer mehr 
anpaffen würben. 

^s ifl hier nicht fo febr bie befchriebene Sorfchungsrich» 
tung ben richtigen ober ben falfcbcn tPeg geführt bot, febenfalls bot bie 
für bas 19.3abrbunbert fo be^eichnenbe oberflächliche Verbreitung natur* 
wiffenfcbaftlichen XViffens — bei gleichseitiger Surüefbrängung ber philo* 
fopbifchen Befinnung unb “^luflofung ber (Slaubensbinbungen — piel basu 
beigetragen, bie überlieferten unb als Überlieferung norbifch^bebingten Kn* 
febauungen ju befeitigen. tVobl flanben ber Haturwiffenfebaft wie ben 
(Seijleswiffenfcbaften auch XVege offen sur Betrachtung ber Kaffenfragen, 
)o fogar jur Ausbreitung mancher fich aus biefer Betrachtung ergebenben 
lehren. Aber bie ^eitflrömung hotte eine entgegengefe^te Kiebtung genom* 
men; minbeftens betonte man raffentunblicbc J^rtenntniffe nicht. IDer Seit* 
geifl war ber Betrachtung raffifcher Sufammenbänge abbolb unb hotte 
ben Utenfehen burch „inbipibualifiifche" (Sebantengänge fo pereinselt unb 
aus jeber Verwurselung fo berausgelöft, bag bie Betrachtung ber weiten 
Sufammenbänge ber (Sefchlechterfolge, ber Vererbung, ber KaffenEreujung, 
ebenfo unseitgemäg war wie bie VerfenEung in bie Sufammenbänge bes 
^inselmenfchen mit feinem VolEstum ober bie Sufammenbänge pon Kaffe 
unb VolEstum ober irgenbwelchc ernftere Betrachtung ber menfchlichcn 
(Semeinfebaftsformen überhaupt. IDer tUenfeb bes 19.3abrbunberts fühlte 
fich, wenn er überhaupt anbere als floffbebingte Sufammenbänge sugab, 
fchlieglich nur noch ols iSinselmenfch für ficb fübfl pcrantwortlicb, ja er 
fleigerte fein i^inselmenfchcntum mit tVörtern wie „3nbipibualismus" ober 
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„Pcifönlic^EcitsEultur" („@ci öu") 3« lautsauftrctenöcn tt)eltafifc^)auungcn. 
Ö5än3lid? pcdorcn war jc^t alles Dcrantwortungsgcfül)! bcs cm3elncn ge* 
genüber 6cm öcfd)le(^)t, aus 6cm er flammte o6er gar 6er klaffe, 6er er ans 
geboren mochte. IDic Betrachtung 6es ÜDcfcns 6cs BoUstums war un3eits 
gemä§; man fab bö4)ftcns nod) 6cn Staat un6 6icfen melft nur als eine 
2lrt OOlrtfcbaftss un6 X)erwaltungsgcbict. 

(ölcii^ wichtig waren nun cinbeimifebe un6 frem6e (öefittungsgüter, fa 
6as „€jcotif(he" wur6e fcbließlicb befon6ers gepflegt un6 gewertet. £m 
JDur(bcinan6cr un6 eine wirre Stile begann, un6 man tonnte 
„afiatifcb" fühlen un6 malen, tonnte 6ie Bauflile aller t>ölter un6 feiten 
uerwenben. IDas Srembefte wirttc fcblieglich «Iö ötr größte 2^ci3, inbeffen 
bas als rci3los unb langweilig galt. iTtan wecbfelte feine 
neigung 3u fremben Gütern rafch* Bei all bem mußten ben dTcnfchcn ges 
rabe bie igigenfebaften bint^ernb im XX>egc flehen, welche eigentlich nors 
bifcb finb: bie Befonnenbeit, bas ruhige Urteil. 3r^t mußte ber norbifebe 
Uienfcb fclbfl un3eitgemäß werben. ÜDas feinem urteilfuebenben tPefen ges 
rabe entgegengefe^te „Zeitalter ber Preffe" war bctrfcbenb geworben. Ulan 
bat cs oft beobachtet unb oft betlagt, baß in ber 3weiten bes |9.3abrs 
bunberts unb in unferer 5tit immer wicber geiftig bebeutenbe Ulänner bem 
eigcntli^cn icben ihres tloltes fern geblieben feien, biefem ihre €inficbtcn 
uorcntbaltcn bitten unb ficb irgenbwie hinter gelehrter ober fonfliger bes 
ruflicber wirbelt fafl »erborgen bitten. IQDarcn bas nicht in »ielen S^^^tn 
Ulänner norbifeben ober fälifeben tDcfcns, bie mit ber b^fltnbcn ^icllofigs 
teit eines ^ritalters, bas nie 3U einem tlarcn Urteil tarn, nicht mitleben 
tonnten? (öerabe norbifebe unb fälifebe Utenfeben mußten ficb wohl »iclfacb 
x’or bem Schwall eines Zeitalters 3urücf3icben, bas fcbließlicb «us einer 
„Umwertung aller XX>crte" in bie anberc flür3te. 

iDiefcs bc3cicbncnbc ScblcJgwort bes J9.3abrbunbcrts war bei Hic^s 
febe nicht etwa irgenbwie auflöfenb ober raffifeb 3crfe^cnb gemeint; im 
(öegenteil: »on Hie^fcbe büttc gerabe3u eine erbgefunbbeitlicbe unb norbs 
raffifebe UOiebcrbelebung ausgeben tönnen („Hiebt nur fort follft bu bicb 
pfian3cn, fonbern hinauf. lDa3u biene bir ber (öarten ber €be")) wenn feine 
vbeltanfcbauung febon grunbfä^licb mehr gewefen wäre als eine Betonung 
bes ?gin3elmcnfd>cntums.i Tiber bie Umwertcr fingen an, ficb 3« brängen 
unb 3u »erbrängen, na^bem einmal ein folcbes Scblagwort gefallen war, 
unb was „umgewertet" würbe, entwertet würbe, war »ielfacb bas l6rs 
erbte, bas Tlrtcigcne, war febr oft bie norbifebe Tlrtung unb Tlnfcbauung 
felbft. 

£in Si4)te b<ttte noch 3U Beginn bes 19.3<tbtbunberts aus norbifebem 
(Seift gefagt, Cbaratter herben unb beutfeb fein fei gleicbbcbeutcnb, unb bßtte 
ben Sinn ber iDcutfcbb^it im Streben nach norbifcb*germanifd>cm (Scifl 

^ ^ättc ficb l^icQfcbc nicht feit bem Bruch mit Btcbarb tOagncc »on beffen 
Qlnfd^auungen fo leibenfchaftlich abgetehrt, fo wäre er »ielleicht einer b^r ein« 
ßußreid^ßen iCrweder bes raffifibcn ICrtüchtigungsgebantens geworben. 3n ber 
‘Uer3errung ber „Blonben Beßie" ifl fogar ber Norbifebe (Bebante bei ihm 
fpürbar. tDie er aber um ein neues Sielbilb »om ISblen JTtenfehen gerungen hett, 
3eigt ^ilbebranbt, VDagner unb Vliegfche. 3hr !Eampf gegen bas 3cJbr' 
hunbert, Ib2^. 
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gefc^)en. 3e^t xoat 6icfe 3al)n längfl »crlaffcn. 169 Um ein tHenfc^cnbilö 
auf, tDcl(^)ee anjeigt, 6ag ein tnifcbling93citaltcr bcrcingebrocbcn tx)ar, unö 
bicfc9 Ulcnfcbcnbilb fanb un6 fmbet weitefte sSmpfcblung: „iDcr iDofto* 
l'cTPftijfcbc Jitenfeb." IDic Betrachtung beffen, öcr ihn gcacicbnct bat, bc9 
großen lDoftojexofEi|, tut hier nichts 3ur @acbc. XPaa in biefem ^wfßntmens 
bang roiibtig ift, bas ift bie (Geltung besjenigen tnenfcbenfcblags, xoelcber 
ber IDoftojexüfEijfcbe tTlenfcb genannt worben ift. jgr ift entfprecbenb feiner 
ruffif(ben Heimat ber eigentliche tttif^ling, in bem oftbaltifcbe, norbifebe 
unb innerafiatifebe Ttrt ficb treu3en, ficb wiberfpreeben, ficb gegenfeitig be* 
Eämpfen unb wieber t>erbinben. IDer Boftofexoftiffebe tttenfeb ift ber „inter* 
effantefte" i^altlofe, ben bie artperwirrten Utenfeben bes gegenwärtigen 
Zeitalters finben Eonnten, benn all bie unb wirren XDeits 
febweifigEeiten biefes tHenfcbenfcblags höben 3uglei(b ben Tlnfcbein befon* 
berer „iliefe" bes ^mpfinbens. 

Ber BoftojewfEijfcbe bHenfcb, ben bas Zeitalter fo wichtig nahm unb 
nimmt, finbet als tUifcbling immer mehrere iltöglicbEeiten bes i^mpfin* 
bens unb ^Zönbelns in ficb ober aber: fein oftbaltifcbes Blut bewirEt plö^s 
liebe Btimmungswecbfel. ^r ift morgens ein anberer als abenbs, er be* 
mütigt ficb beute bis in ben 0taub, ficb öls ^lenben unb als Bcbwäcbling 
be3icbtigcnb, unb morgen überbebt er ficb, inbem er (0ott unb bie VX>elt per* 
läftert; beibes gilt beute auch als IUnn3eicben bes „religiöfen tltenfcben". 
?ll9 „religiöfer tttenfeb" wirb fa in neu3eitlicben 2lnfcbauungen oft ber be* 
trachtet, ber es betont unb bureb feine <Zönblungen 3U beEräftigen fuebt, 
baß 3wifcben 0ittlicbEeit unb 2^eligion Eeinerlei Be3iebungen walteten. 
Biefe — in pbilofopbifcber Betrad?tung wichtige — 0cbeibung bient aber 
bem „ruffifeben thenfeben" pielfacb ba3u, feine aus ZwiefpältigEeit Eom* 
menben i^anblungen, bie er felbft nachträglich in einer anberen 0timmung 
oft nicht mehr begreifen Eann, als einen TlusbrucE gottgewollter tPirrnis 
3U beuten. Tlus all folcber XX>irrnis aber foll ihn fcbließlicb bie „^iebe", 
biefe ^iebe bes „ruffifeben tTlenfcben", befreien unb löfen. tDas aber birt 
5iebe unb Utenfcbbritsliebe genannt wirb, trägt wieber bas lUnn3eicben 
artperwifebenber 7lllper3eibung unb gren3enlofen 2lllperftebens, lUnn3eicben 
bes ricl:)tungslofen tUifcblingstums unb Äenn3eicben ber jgntartung, an 
fiel?. ^Iteift ift bie „BoftoicwfEiffcbc iiebe" für einen titenfeben, ber ent* 
febieben 311 leben trachtet, mit einem folcben Utangel an ibftanbsgefübl 
perbunben, baß fie beleibigenb wirEen muß. Biefer wirren „^iebe", wie 
biefem weitfebweifigen „tTlenfcbentum" böftrt bureb i>ös oftbaltifcbe tbefen 
unb bas tttifcblingstum, aus bem fie ftammen, immer eine gewiffe Unent* 
febiebenbeit unb (ören3Perwifcbung an, bie feglicben Brang 3ur ^rtücbti* 
gung eines ein3elnen unb eines X)olEe9 perEümmern laffen müffen. ^^er* 
mann <offff böt in feinem Buch „Ber BlicE ins Cböos" (1920) auf bas 
<5ttönnaben biefes „ruffifeben" iTlenfcbentums biugcwiefen. £t mußte, ba 
ihm bie raffifeben Bebingungen folcber XX>anblungen nicht bewußt gewor* 
ben finb, bem ficb an3eigenbcn „Cböos" gegenüber 3U einer fcbwäcblicbtn 
t)er3icbtftimmung Eommen. 

Zur Verwirrung ber (Zeiftesriebtungen bes neu3eitlicben Gebens trägt 
auch bas in ißuropa 3erftreut wobnenbe 3ubentum bei. i6ine 2^eibe Pon 
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3uöen un6 3uöcnmifct>Ungcn, Ic^tcrc „fdjcinbar t>on Hatur bisäquilibricrtc 
tTtcnfcbcn"/ becinfluffcn in entfcbciöenber XX>cifc bae gciftigc ücbcn Europa» 
gcrabc in unfercr 6cr iubifd)c ©c^riftftcUcr ICDciningcr fül^rt aus: 
„3ü6if6 ift 6cr (Seift öcr iHobernität, »on xx)o man ibn bctrad)tet",^ unb 
ber jübifebe Scbriftftellcr (Solbftcin: „IDie beutfebe Äiiltur ift 311 einem 
nicht geringen (teile jübifebe Äultur.'"^ 2tbgefeben bar>on aber, bag beute 
bas 3ubentum, ix»ie bie jüngfte X)ergangenbeit immer beutlicber erwiefen 
bat, bie Öffentliebe tUeinung Europas beberrfebt, mu@ f(bon bas IDurcbein* 
anbertüobnen eines blutmägig fo bewußten X^olEes wie bes jübifeben mit 
ben raffifib imaufmertfamen europäifeben X)öltern fortwäbrenb eine 2lb* 
lenhmg ber ni^tjübifeben X)ölEer x>on bem ihnen arteigenen (Seift sur S^lge 
haben. Derwirrung muß immer neu entfteben, unb immer wieber muß fi4> 
bas 3ubentum fo erweifen, wie es ber jübifebe ©cbriftfteller 23über 
ficht, nämlich als „ein Beil, ben 2tfien in Europas Gefüge trieb, ein 
£)ing ber Gärung unb ber 2<ubcftörung".^ 23cim E)urd;einanbcrwobnen 
ber nidjtjubcn unb ber 3ubcn innerhalb sSuropas unb r>or allem innerhalb 
mittels unb tX>cftcuropas ftören fid; beibc 2lrtungen gegenfeitig an ber 
Cntfaltung ihres arteigenen tDefens, unb cs ift Har, baß bie Hid^tjuben 
ben bluts unb sielbewußten 3ubcn gegenüber bie minbcrgefd)ü^tcn finb, 
weil fic bie minber Blutbewußten finb. @0 ftcllcn 3. B. jübifdK männer 
tDeltanfcbauungcn auf, bie bem 3ubentum arteigen, bem ni(b)tjubcntum 
artfremb finb. IDa aber faft jebe 2lnf(bauung mit bem 2lnfpru(^ auftritt, 
allgemcingiltig 3u fein, fo muß Derwirrung entfteben, wo immer folcbe ^In* 
febauungen burd) Preffe unb öffentliche meinung als maßgebenb bescid^nct 
werben. UmgeEcbrt werben aber auch bem an ficb raffenfeelifeb gefchü^s 
teren 3ubentum bureb feine oerftreuung über gans £uropa europäifchc, 
b. b- ihm artfrembc Tlnfcbauungcn cingcpflanst. Bie >uuß wieber 
Derwirrung fein, man tann wohl fagen, baß 3ur sSntwurselung unb Tlrts 
lofigfeit ber (Segenwart ber äußerft regfame unb Pom "Hrtftanbpuntt aus 
»orbilblid; umfid?tigc jübifebe (Seift r>icl basu beigetragen bat unb beiträgt, 
immerfort frembe tDcrtungen in Europa burchsufc^cn. (Scrabe bas Stembc 
aber empfinbet ber entwursclte menfeb ber Gegenwart als bie ftärfftc Tim 
Siebung, bie ibtu bleibt. £ingcbenber werben biefe HJrfcheinungcn erörtert 
in bem 2lbfcbnitt „Cinwirtungen jübifeben (Seiftes" ber „2\affcntunbe bes 
jübifeben Dolfes" (jqso). Ber nationalfosialiftifcbc Staat bat bie (Sefabren 
ber Scrfc^ung burcl) artfremben (Seift ertannt unb bie V>crflcd7tung bes 
3ubcntums mit bem Bcutfd^tum gclöft. 

€s ift hier wcjiiger bie S^age, ob bie v)on ben 3ubcn als scitgemäß bescicb* 
ncten 2lnfd;auungcn „falfd)" ober „rid^tig" feien; nur bas Derbältnis bes 
Zeitalters su ben Bingen bes Blutes, ber2<affc unb ber DolEbcit foll 
hier betrachtet werben, unb ba ergibt ficb beutlid), baß bie meiften jener2lnfehaus 
ungen gerabeswegs biuweglcitcn pon einer £rtenntnis ber 2\affcnfragcn. 

^ ©ombact, Ber proictarifebe ©ojialismus. I92^. 
® VOciningcr, (Bcfcblccbt unb (El>ataftcv, lOlö* 
® !Eunüwact, mäcj I9l0. tTTan ivirb gegenüber biefem gewiß ber wirf» 

lieben (Lage entfpreebenben ©ag jeboeb einwenben fönnen, ob etwas „ISultur'' 
genannt werben fann, was weber red>t beutfep, noch reept iübifep iß* 

* Buber, Bie iübifepe Bewegung. Jplö. 
«S- S* K.(0üntt)cr, iDtfd?.2(afTcntimJ>f 29 
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IDtc Unaufmcrtfamteit einer tUenfcl^engruppe auf 6ie 
25Iute0 bewirft aber beren aUmäblicbes Unterliegen. 2?em neu« 
seitlicben tltenfcben ift bureb ben ^eitgeift jebee (öefübl genommen worben 
für ba0 f(bi(ffal0bafte weiten ^wf^tnrnenbang 
ber werbenben unb pergebenben (öefdblecbter, be0 ibm eigenen X)olt0tum0 
unb ber biefe0 X)olt0tum bebingenben ^affenteile. 0o ift bem neu3eitli(ben 
Utenfeben auch ba0 t)erantwortung0gefübl in ben (2>ats 
tenwabl unb all iener oufammenb^nge pon Dorfabren unb Haebfommen. 
i6ine )C>erantwortung gegenüber bem (öefcblecbt ober ber 2^affe, au0 benen 
ein Utenfeb ftammt, ober gegenüber ber Haebfommenfebaft, bie au0 einer 
£bf flammen wirb, erfennt ber ^titgeijl: nicht an, gegenüber bem f(bl<^g* 
wörtlichen „2^ecbt ber ^iebe". IDie Tlnfdbauung befiehl, „bag bie !6be eine 
bloße Prwatangelegenbcit be0 einjelnen barftelle, wäbrenb ihr boeb eine 
grunblegenbe fojialbYgicnifcbr Bebeutung für X)olt unb ©taat jutommt".^ 
Platon bßtte flar gefeben: XX>ablfprucb einsig bie« 
fer gelten, baß feber gehalten ifl, eine bem ©taat fegen0reicbe, nicht eine für 
feine eigene üuftbegier befonber0 erwünfebte ^br einjugeben."^ ©o perwirft 
Platon por allem bie (öelbbeiraten, benn „bie fungen IHann unb 
5rau, müffen barauf bebaebt fein, bem ©taate fo feböne unb treffliche Bin« 
ber wie nur möglich barjubieten". Ulan btit‘<^ttl aber Por allem in unferer 
5eit unb oft um be0 (Öelbe0 willen in Familien hinein, in benen bei einiger 
Tlufmerffamfeit erbliche Branfbtit0«nlagen bebenUicber "ilrt naebsnnoeifen 
waren, unb niemanb achtet bei ber (öattenwabl auf Baffe unb Baffen« 
mifebung beo betreffenben Ulenfeben. tüäbrcnb feber ^auer auf Baffe unb 
<6rbanlagen bei feber i3au0tierart achtet, febeint eine Tlufmerffamfeit auf 
folcbe IDinge, auf Baffe unb Erbanlagen, fobalb e0 ficb um ben Ulenfeben 
banbeit, irgenbwie für „unzart" gehalten ju werben gegenüber ber „^iebe", 
welche bieUlebrjabl berEbtn flifte. (Suftap Srenffen erwähnt einmal eine 
Ehr, bie allem Bnfcbein nach ein leiblich unb feelifcb norbifeber Ulann mit 
einer ber Baffe nach oftifeben, ber erbgefunbbeitlicben Veranlagung nach 
minberwertigen Srau gefcbloffen b<tt, unb tnüpft baran Betrachtungen, 
bie auf bie ^ilflofigEeit ber (Gegenwart in allen fragen ber Baffe unb ber 
Vererbung binweifen follen: 

„Ulein Hacbbar in meiner ber lEaglöbner S*» feiner 
3ugenb ein feiner febmuder Ulenfeb, fcbmal unb fcblanE Pon ftbt 
ebel Pon (öefiebt. Bb er sweiunb^wanjig war, follte ein Uläbcben Pon 
ihm Ulutter werben, bao eine plumpe Siflwr b^tte, unb Pon fo bumpfem, un« 
orbentlicbem XVefen war, baß er ficb Eaum mit ihr feben laffen Eonnte. 3ung 
unb unerfahren unb Pon pornebmer (öefinnung, wußte er ficb Eeinen an« 
beren Bat, unb heiratete fie. Von ba an war er Piersig Oßbre ein Ulenfeb, 
ber einen febweren Blocf am Bein mitfcbleppte; er b<^tte ein langfame0, 
trübe0, fcbwunglofe0 ieben neben ihr. Er fpracb nie barüber; er fagte nur 
einmal, ab wir auf feinen ieben0weg 3U fpreeben Eamen mit febwerer, feit« 
fam bewegter ©timme wie ein BeEenntnb: ,3cE bün in mien 3wgenb to 

^ ©tiglec, ?Dic PolFögcfunbbeitltcbe Bcbcutung einer ßaatlicben f^^evcf 
mittlung. IDiener lTTebi3tnifcbc IDocbcnfcbrift, 38. 1918. 

^ Vgl. (Büntber, Platon ab ^üter bes ttebens, 1928, ©. 2^. 
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0d)ö6cn !am‘, xoat aber Diel ju f(^cu unb $u i>orncbm, aud; nur an^ubeus 
ten, xx)oburd). 3d) aber wußte ee burd> feinen 23ruber. 

„IDamalö, ale biefer fTlann biee tDort fagte, meinte id> nod?, fein Sali 
fei ein ein$elner; aber nun fab icb febon üiel, meiftens VHanner, aber auch 
Srauen, bie auf biefelbe ÜDeife ,tc> 0cbaben tarnen fünb‘. b«be icb ein 
Paar trauen müffen, ba wirb bie 0cbaben tommen; benn fie 
felbft ift ein breiter, tüchtiger Ulenfcb; ibr Partner aber wirb ^eitlebene 
ein Zinabe bleiben, ^ie Kinber lernen faft alle, eine gute r>on einer minber* 
wertigen lUib 3U unterfebeiben, unb reben auf bem gansen (öebiet ber 
<^auetiere febr gern unb febr tlug t)on ,Kaffe‘. Zlber für bie lUmbe pon 
ihrem eigenen (öefdjlecbt, bem tHenfcberwolt, bem IHenft^entier, b«ben fie 
teine Zlugen. 0ie feben unb wiffen nichts Pon S^niilie unb Kaffe innerhalb 
ihres Dorfes ober ihrer ^anbf(baft, unb ber 0taat, bas große fcbwerfäl* 
lige bumme llZuttertier, hilft ihnen weber in ber 0d)ule noch nachher im 
^eben 3u folcher Kenntnis, bie Pon allen bie wichtigfte ift."i 

00 urteilt auch ber „ehrwürbige Kichter" in (öoethes „<bermann unb 
Dorothea" (0iebcnter ^efang): 

„Denn ich habe wohl oft gefchn, baß man Kinbcc unb Pfeebe, 
fowte ©4>afc, genau bei ttaufch unb ^anbel betrachtet; 
aber ben UTenfchen, ber alles erhält, wenn er tüchtig unb gut iß, 
unb ber alles jerßreut unb 3erßdrt burch falfches beginnen, 
biefen nimmt man nur fo auf (Blücf unb 3ufall ins ^aus ein 
unb bereuet 311 fpät ein übereiltes iCntfchließen." 

+ 

Der zweite Zlbfd)nitt hßt barauf hingttpiefen, wie bie ^rbgefunbheits* 
forfd>ung (Kaffenhygiene) nicht unmittelbare Beziehungen zur KaffenEunbe 
hat. Zlber bie sSrgebniffe erbgefunbheitlicher Sorfc^ung Permitteln fo Piel 
sSinfichten in bas raffifchsbebingte ^eben unb in ben Kaffenwanbel ber 
Dölter, baß and? in biefem Buch immer wieber auf ben Sorfd>ungszweig 
ber ^rbgefunbheitslehre hingewiefen werben muß. Sür Europa befchämenb 
ift bie Scftftcllung, baß in HorbameriEa bie sSrbgefunbhcitslehre (Euge- 
nics) fchon breit ins PolE gebrungen ift. Die erbgefunbbeitlichen ^efe^e 
(eugenetic laws), bie bort erlaffen werben, zeigen minbeftens ben ernften 
tPillen, bie sgrgebniffe erbgefunbheitlicher Sorfd)ung ber i6rtüchtigung bes 
ganzen X)olEes bienftbar zu machen. Zluf i6inzelheiten Eann hier nicht ein* 
gegangen werben; bas Buch Pon p.<o<^ffmann „Die Kaffenhygiene in 
ben TOereinigten 0taaten Pon HorbameriEa" (|9J3) berichtet über bie ameri* 
Eanifchen Berhältniffe in fehr auffchlußreicher ÜDeife. 3ui ^egenfa^ bazu 
zeigt fich, wie gering bie raffenhygienifchen Kenntniffe gerabe im heutigen 
Deutfchlanb por Beginn ber KeichsEanzlerfchaft Zlbolf Hitlers waren. Zln 
perantwortungspollften 0tellen Eonnte man fHenfchcn antref* 
fen, bie Pom Beftehcn ber ganzen hier in S*^^g^ Eommenben Se>r* 

^ ^frcnffcn, (Grübeleien, Berlin 1920. 
29* 
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f(^ung gar ni(i)t0 tourten, x»dt?rcn6 in Öen t)cremigtcn Staaten öte 
Bef(t>äftigung mit öen öer igrbgefunöljeitaletjre r>ielfact) fc^on ein 
2lu0Öru(f 6er X)aterlan68liebe getooröen ijl. „£)ie ^^affenbygiene ift beute in 
6en X)ereinigten Staaten an ni(^t weniger ala 44 Uniuerfitäten un6 
f(bulen ala Unterriebtefae^ eingefübrt" (^unöborg). IDer gefe^geberifebe 
Jitut aber, 6er btute im JDeutfeben 2<eicbe aus 6er au9 erbgefun6beitH(ber 
sSinfid^t ftammcnöcn X)erantwortung folgt, ift fd;on vielfad; 6en anöcren, 
ciiropäifd;en Staatelcitungen jum X)orbil6 geworöen. XX)ieviel 3U tun 
ift un6 wie blin6 6er ^eitgeift all 6iefen Gingen gegenüberftebt, ergibt ficb 
oft mit i6ntfe^en 6cmjcnigen, 6er in 6ic sgrbgefun6beit0forfd;ung eins 
6ringt. 

<^ier fann 6ie i6rbgefun6beit0lebre (^affenbygiene) al0 folcbe immer wies 
6er nur geftreift weröen, weil 6iefe fid> mit 6en einzelnen 2<affen ab fols 
(ben nicht eigentlich abjugeben b^t ficb bbber bei ihnen and; wenig aufs 
gehalten bot. i6rft 6a0 öfter0 erwähnte tDert von Baurs^ifebers^cns 
betrachtet and; 6ie S^ogen 6e0 Kaffenwan6el0 innerhalb 6er europäifeben 
PölEcr 11116 6a0 tDefen 6er einseinen 2^affcn ab folcber in 6er iiSrEenntnb, 
6ie in 6er iginleitung fo au0ge6rücft ift: „ÜDenn wir nid;t wiffen, welche 
verfcbieöenen 2^affenbeftan6teile ein DolE sufammenfe^en, nad; weld;en (0es 
fe^en 6ie 2<affenunterfcbie6e un6 6ie sabllofen Unterfcbieöe 6er iSinselmens 
feben vererbt werben un6 wie 2lu0lefevorgänge auf ein DolE einwirten, 
tappen wir mit allen Betrachtungen über 6ie XX>irtung von fosialen un6 
politifd;en i6inflüffen auf 6ie Befcbaffenbeit eine0 X>olte0 völlig im ©uns 
teln. 0bne 6iefe Äenntnb vorgenommene gefe^geberifebe uSingriffe auf 
6em (öebiet 6er BevölEerung0politiE un6 ^^affenbygiene wären ebenfo $u bes 
werten wie 6ie gemeingefährliche 0uacEfalberei eine0 ungebilbeten iaien." 

Bbbcr war 6ie X)olt0gefun6beit0lebre mancher Sorfcher unb 6ie bygienis 
feben tHagnabmen einseiner europäifcher Staaten nicht mehr ab „Utaffens 
sucht" unb teine0wcg0 „Kaffensucht" — fo bat fich einmal 2^öfe au0s 
gebrücft.i UTan trieb vielfach t)olE0gefun6beit0pflege nur im Sinne 
fürforglicher Pflege alle0 Äranten unb Schxvacben. Soweit tonnte auch 
6er „tnenfehbeitsgebante" 6e0 ocitalter0 auf biefe ©inge eingeben. £iner 
folchen „bygienifchen" Beftrebung tarn e0 vor allem barauf an, bie ftaats 
lidie, bie „fosiale" Sürforge über alle tltenfchen au0su6ebnen. Sie bot ben 
tUenfeben suerfl ab i^inselmenfchen betrachtet, 6er gepflegt werben foll, 
bann erft ober überhaupt nicht ab (5lie6 eine0 X)olt0tum0 unb nie al0 
^träger beftimmter Erbanlagen, ©ie S^oge nach 6er Erbgefunbbeit 
unb bie nach öcr ^affe ober Kaffenmifchung be0 gepflegten Einselmenfchen 
würbe babei nicht geftellt ober gerabesu ängftlicb gemieben. ©a biefe ^ich« 
tung ber „^^ygiene" bem mbivibualijlifchen ^eitgeift am meiften entfprach, 
würbe aud) bie Erbgefunbbeit0lebre, foweit fie m0 Bewu^tfein ber öffents 
liehen ttleinung einbringen tonnte, ab eine "^bart ber fosialen Sürforge ans 
gefeben. So ift e0 in Europa vielfach unb im (Segenfa^ SU ers 
wähnten ameritanifchen Beftrebungen babin getommen, baß äußerft 
fürforglid? gepflegt würben: alle Schwachen« alle iHenfchen mit f^chlecbten 

^ ‘Jlccbiv für Waffen« unb <5cfcllfd;aftöbtologtc, B6. 2 unb 3. Ib05/0ö. 
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Strbanlagen, 5ic Säufer, öie ^anöftreicber, bie Sd)xt)a(i)fmnigcn, ja 6tc 
'^Irbeitefcbeucn, bie iDirncn unb bic t)crbrcd>cr. ^ürforglic^) gepflegt tourben 
gerabe bie tttenfeben mit i^rbanlagen, bie aussumersen tpären, inbeffen bie 
erbtücbtigen tftenfeben eben babureb benachteiligt x^urben. 3n faft allen ges 
meinnü^igen llnternebmungen (lUantentaffen, Äonfumt>ereinen, tJerficbcs 
rungen uftu.) bejablt ber erbtücbtigere Ceil bauernb für ben minber erbs 
tüchtigen unb febäbigt babureb eben bas „Tlllgemeine", b. b- baa ^ebeiben 
bea (öanjen. Ulan tx)eig, bag bie Haebfommenfebaften einea fcblecbt t>crs 
anlagten Paarea bem Staat oft l^Hillionen an Sü»^fc>f9t9clbern Eoften,^ an 
Sürforgegelbern, bie eben ber tüchtige Heil ber ^er?ölterung bauernb aufs 
3ubringen b<tt; aber ber ^eitgeifl ift bem „Utenfcbbcitögebanten" ents 
fprecbenb ganj auf baa „itlitleib" mit bem einseinen gerichtet unb gar 
nicht auf bic Verantwortung gegenüber bem Bluterbc einea 
Voltca. Utan tonnte bie ^utunft bea 2tbenblanbea siwcrficbtlicber bes 
trachten, wenn bie hobt» Summen, bic bcMtf t)on ben Staaten, (öemeinben, 
Bircbcn unb Setten unb pon einsclncn „lltilbtätigen" für allerlei „S^rs 
forge" auagegeben werben, einmal sur Tlufsucbt pon überburcbfchnittlicb 
tüchtigen Binbcrn perwanbt werben tonnten. 3m IDcutfcbcn 2^eicbc ift bureb 
Einführung ber gefe^licben Unfruchtbarmachung Erblich*Ulinberwertiger 
unb bureb UTagnabmen sur Pflege crblichsbocbwertigcr ^‘^milien beute 
(J935) baa ^ei^hen 3um Beginn einer Staatlichen Erbgefunbbeitapflcge ges 
geben worben. 

Oem ^cift bea 19.3abtb«nbcrta entfprach ea, ben einseinen Säufer, ben 
cinselnen „Schwachen" su feben, feine Äinber — biefeBinber mit gleich frags 
würbigen Erbanlagen — su bemitleibcn, unb nun womöglich nach bem 
Einselfall ein Sürforgegefe^ SU erlaffcn, ein (öefc^, baa ben Tluanabmes 
fall bebentt unb fteta baa Ttllgemeinc, baa Bluterbe bea gansen Voltea, 
überfab. S^er „Utenfehbeitagebante" fiebt immer nur ben Einsclmenfchen, 
nie bie Blutagcmcinfchaft, nie baa Voltatum unb bie tünftigen (öefchlechter. 
So entartet fein „Utitleib" sur 5örberung einer Züchtung allea Schwas 
chen, Ärantcn unb i^altlofcn. Von bem su (öoetbea Seit noch in minber 
bebentlichcr XVeife pcrtünbetcn (öebanten ber „^^u^einität" fürchtete hoch 
(öoetbe febon, ba^ „bie tVelt ein gro^ea ^ofpital unb einer bea anbern i)iu 

^ 5)afüc ein amctitanifcbcs Beifpieb bem ftcb curopätfebe jur ©eite jlcltcn 
liefen: „(Binc amccitanifcbc iLanb|lcct4>crin, “llba 3utC; batte in wenig (Bencta- 
tionen 2820 VTaebtommen. 5)apon finb febr piele Verbceebet aller ^rt, auch 
mehrere ItTörber. UTebr ala bie Hälfte ber weiblichen Vtaebtommen würben 
Proflituiertc. 5)ie meiflen Utitglieber biefea <5efcbled)tca waren nicht imflanbc, 
ihren ilebensunterbalt ju perbienen unb tarnen in “Zlrmenpfiege. 5ur Seit, ala 
biefc ©tatiflit aufgenommen würbe — por einigen fahren erjt — lebten noch 
öOO ©ebwaebfinnige aua biefem (Befcblecbt in perfebicbenen 2tnflalten. Ulan 
bat berechnet, ba^ ben Vereinigten ©taaten nur für biefe eine ö^amilie mehr 
ala 2^/2 UTillionen J^ollar an unmittelbaren 2luagaben für (Bericbtatoflen, Ver« 
pflegungatoften ufw. erwaebfen finb. 2)iefe :Eoflcn unb all baa iClenb unb tleib, 
wclcbca biefea (Befcblecbt ficb felbfl unb anberen gebracht bat, hätte minbejlena 
3um großen Heil permieben werben tonnen, wenn bie ©tammutter 2tba 3ute 
an ber cfortpflansung perpinbert worben wäre" (Baur, iDer Untergang ber 
■Rulturpölter im ttiepte ber Biologie, 5?eutfcblanba iSrneuerung, UTaipeft 
J922). 
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mancr ÄrantentDärter fein xx)er6c".i IDie (öcfc^gcbung bce 19.3al?rl?un6crtd 
war in liefen €)ingen mcift nur Hagcagcfc^gcbung, war 6er X)erfucb, 6em 
iLageöbebürfnie un6 6er ^Lageenot 6er fielen ^in3elmenfd>en „gerecht" 3u 
wer6en. IDie X)orau0fi(^t fehlte, 6er tHut fehlte, 6ie großen unerbittli(i>en 
Kegeln heaX)ölfer6afein8 su betrachten, 6iet)erantwortung fehlte 
t>or 6em Künftigen. 0o war 6iefe (Öefe^gebung eigentlich 6urd) einen 
gewiffen weiblichen (Seift gelennseic^net, 6ur(^ 6ie Geneigtheit, mitleibes 
poll je6e Tluanahme ju befehen un6 fidh gütig bei ihr aufjuhalten, wo 
ein männlicher Geifl um 6er i^rtüchtigung 6e8 Ganzen willen 3u 
einer Sör6erung 6e8 jgrbtüchtigen porfchreiten mügte. Sicherlich galt bis 
ine J9. 3<thehunhert hinein 6er 0a^ Goetbee: „2llle Gefe^e fin6 t?on 
Klten un6 tTlännern gemacht, 3ungc un6 IQOeibcr wollen 6ie Kuenahme, 
"Zllte 6ie Kegel." IDae 19. 3tthrhun6ert aber feheint tJielfach w3«nge un6 
tDeiber" 3u einer Gefe^gebung beftellt 3u h«ben, 6ie in mancher 
ftete 6a0 „Gute" will un6 ftete 6ae Böfe fch^fft) benn „6er 3eitgemäge 
♦Hauptfehler bei manchen unferer wohlmeinen6en iltenfchhcitefreunbe (phil- 
anthropists) ift 6eren unbe6ingte Abneigung, 6en (Latfachen ine "^uge 
3u fehen, fobal6 folche ^Eatfachen graufam fcheinen".^ Oae IDeutfche Keich 
gibt für 6ie Sürforge für iTlinberwertige jährlich einige hundert Millionen 
ITtart aue, 6ie bereinigten Staaten etwa eine Utilliarbe SDollar. „Sür an* 
geborene itlinberwertigteit allein muß 6er Staat 6en weitaue größten 
(teil feiner 3rr(nhäufer un6 Befferungeanftalten, feiner Gefängniffe un6 
^uchthäufer un6 poli3eitafernen unterhalten, un6 ein gan3ee pon 
^ir3ten, ICDärtern, Äriminalpoli3iflen, Kichtern un6 
Scharfrichtern befol6en."^ IDie Kirchen un6 Setten, befon6ere 6ie 
armee, geben weitere Summen für eine „Sürforge" aue, welche oft 3ur 
Sortpflan3ungebeihilfe wir6. 3ni gan3en Kben6lan6e ift eine „Züchtung 6ee 
rifitolofen lUaffenmenfcl)en 6urcl) 6ie fo3iale J^ürforge »or fid) gegangen", 
wie Paulfen ee einmal auegebrücJt hat.^ 

nie^fche hat 6en Sa^ gefchrieben: „Xbae fällt, 6ae foll man auch ttod; 
ftoßen." i6e ift gewiß, 6aß eine Gefe^gebung aue folchem unerbittlichem 
Geift 3ur Ertüchtigung cinee boltce mehr beitrüge ale eine Gefe^gebung, 
6ie immer nur 6er Pflege 6ee Ein3elmenfchen un6 gar 6ee Ein3elmenfchen 
mit fd)lechten Erbanlagen 6ient. Ee han6elt fich 6arum, 6ie unerbittlichen 
Gefe^e 6ee bölterlebene 3U ertennen un6 fchließlich unerbittlich nach ihnen 
han6eln 3u lernen. IDae heißt: 6ie Kegel fehen. Eine auf Ertüchtigung ge* 
richtete Gefe^gebung, eine Gefe^gebung aue 6em Geifte piatone,^ muß 
nach 6en tUitteln fuchen, wie 6ie Erbmaffe je6ee fehlest beanlagten Ein* 
3elnen, ohne 6aß 6iefer irgen6wie in feinem Ein3elleben gefchä6igt werbe, 
aue 6em Erbgang 6ee boltetume auegefchieben werben tann. 

Sür eine Keihe Pon Krantheiteanlagen gilt ja, wae ein fo3ialiftif(hcr 
So3ialhTgieniter am Beifpiel 6er ilubertulofe aueführt: „Erft wenn wir 

^ <Boctt>c, 3ubiläutnsau6gabc 27, lö. 
* CBrant, The Passing of the Great Race, 1922. 
^ b. ntüllcc, 2lcbcttctbctüegung unb Bepöltccungefcagc, 1927. 
^ bgl. Krchi» für Kaffen« u. (BcfcUfchaftebtologic, Bö. 21, 1929^ S* 393 ff. 
^ bgl. <B ünt\>et, Platon als ^ütec bce ttebene, ItTünhen 1928. 
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6en ^Sungcntrantcn 6ic tnöglid)tcit abfc^nciöcn, i^rc törperlid^c iVtinbtVf 
xücrtigtcit auf 6cm XX)cge 6cr X)crcrbung wcitcrsugcbcn, bürfcn wir i^ncn 
il^agnabmcn är3tlid)cr, pfleglicher, fosiall^ygicnifcbcr un6 wirtf(Caftlic^cr 
2lrt angc6cil?cn laffen, ohne fürdjten ju müffen, 6amit 6er (öcfamtlKit mehr 
0d)a6en ala Hu^en jusufügen."^ i6inc cinficf)ttgc 0taat9leitung 6arf nietet 
mehr 6ie ^ürforge für 0cbwact)c, Äranfe un6 X)erbreC)erifcüe für 6iefe 3u 
einer 2lrt tDcr6en laffen. S^rforge un6 Kedjts 
fprcd)ung wcr6cn immer me^r erbgefun6üeitli(^e (£>efiC>t9puntte gewinnen 
müffen.2 jge gilt 3u fcf>ci6en 3wif(Cen 6em 3u leben" un6 6em „Kec^t, 
^eben 311 geben" (wie fic^ 6er norwegif(^e ^rbgefun6üeit9forfC)er tTljöen 
einmal au06rüctt). Be6cnEt man 6ie ^aplcn 6er imgcbemmter Sortpflan3ung 
übcrlaffenen tTlenfC)cn mit febr min6erwertigcn Erbanlagen, fo wir6 man 
e9 begrüßen, 6aß bas (öefe^ 3ur X)erbütung crb!rantcn nadbwud;fes mm« 
mehr 6ic Htöglid^Ecit gibt, gera6c aud) 6ic cntlaffungsfälügcn 3nfaffen 
foldxr „Sürforgc"s'Hnftalten imfrud^tbar 3U machen. IDcr ^efapr, 6aß 6ie 
fo3ialcn X)erfid)crungcn 6er „ilrantbcitS3Üd)timg" im6 fittlidjcn „X)ers 
lumpung", wie fie kiel Übcr3eugcn6 befdhrieben üat, bienen, ift burd; 
geeignete iltaßnabmen 311 begegnen, (örotfabn fC>rieb baber 3utrcffen6: 
„iDic Hation, 6er es 3uerß: gelänge, bas gefamte ÄranEenbauss unb 2ln» 
ftaltswcfen in ben IDicnft ber 2lusjätung ber Eörperlid) unb geiftig iUXirif 
berwertigen 3U ftcllen, würbe einen Don 3abr3ebnt 311 3abr3ebnt wad)fens 
ben X)orfprung Dor allen übrigen Räubern gewinnen."^ liefern Urteil bes 
0o3ialiften ^rotfabn fcblicßt fiC) bas einer 0o3ialiftin an, welche fc^rcibt: 

^ (Bcotjabn, tLcitfÜQc 3uc f03ialen unb gencratiucn ^pgicnc. 1922, 
e.I2. 

^ 5Dic alt0crmanifd)e 2tc4>tfprcd;ung Eann uns mit mand)cn (Bcunb* 
gebanEcn tiorbtlbltcb fein. 0tc nahm Ictd>tcr, ivas im ^£ifcc unb 3orn unb jäb* 
lings »erübt ivac, fd:)ivcc bihiS^nrn alles, luas als „VtcibingsiuccE", b. b* als 
ein 2lusßuß niebertcäcbtiger ^efinnung ecfd>ien. ^ec „Vteibing" würbe als 
iCntacteter aufgefaßt, als ftcbcces Seiepen ber iCntartung galt ber 'Küdfall. 
\)om „V^eibing" fuCte fiep bann bie 0ippe 311 reinigen burep bie Cobesßrafe. 
„Von ber (Brunbauffaßung bes VTeibingsiverfs als i£ntartungs3ei(pen aus 
eröffnet fiep uns bas Verftänbnis bes allgemeinen 5ivecfes, ben bie 
bffentlicpcn ^obesftrafen bei ben (Bermanen gepabt paben. HXit 
Vergeltung paben fie nid)ts 311 fepaffen, niepts auep mit 2tbf(precfung, über* 
paupt niepts mit irgenbeinem ber 3wede, bie moberne ppilofoppeme ber 
öffentlid^en ©träfe unterlegen. Vurep bie öffentlicpe ^obesßrafe wollte bie 
<Befellfd>aft fo energifcp als möglicp ausmer3en, was aus iprer 2lrt ge* 
fcplagen war. iDie öffentlicpe cCobesftrafe entfprang alfo bem 
^rieb 3ur 'Heinpaltung ber 2laffe." „UTit bem ^rieb bes Volkes 3ur 
2\einpaltung ber 2vaße vereinigt fid> bie Jorberung ber (Bottpeit, baß bie uon 
ipr ßammenbe 2^affe reingepalten werbe" (t>. 2lmira, Jhie germanifepen Co* 
besßrafen. Unterfuepungen 3ur ^eepts* unb 2!^eligionsgefd)icpte. 2lbpanbl. 
b. 3avcr. 2lfab. b. XVißenfd). ppil.*piß. !Elaffe, 23b. 31/ 1922). — “Huep bei 
anberen norbifcp*bebingten Völkern würbe ber Verbreeper als Entarteter an* 
gefepen. 5Die Hellenen fapen uerbreeperifepe ^anblungen als 2lusßuß uon 
Bösartigkeit (xaxoupyla) an, bie "Körner ben Verbreeper als ein 3U befeitigen* 
bes monstrum. 

® Hiek, SDie ©epäben ber fo3ialen Verfteperungen unb Wege 3ur Beffe» 
rung, Utünepen 1927. 

* (Brotjapn, ©03iale Patpologie 3*2lufl. 1923, B. ^ö3. 
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„Sür öas ^iüd 6er l^cutigen tncnfct>t?cit wäre mel;r getan, wenn man fie 
6urd) ein oßuberwort r>on 6er s^ntartung befreite, als wenn man ibr eine 
fo3ialiftifciK Cöefellf(feaft0or6mmg geben tönnte."^ 

IDer allgemeinsaben6län6if(^en Entartung gegenüber wäre and) ge? 
gen 6ie tDerbung für einen „(öebärflreiE" — um ein garftiges XX>ort 
aufsunebmen — gar nichts ein3uwen6en, fa ein foicber mügte für 
6ie (öefamtbeit günftige b^ben, wenn er in allen X)olE9fd>id)ten 
eben üon 6en Stauen burdjgefübrt würbe, welche leiblich un6 feelifcb min? 
6erwertig fin6. tPie weit 6urd) ungehemmte S<5rtpflan3ung 6er £rbli(^? 
minberwertigen 6er erblidje Hiebergang unferes Dolfee nicht nur in ge? 
fun6heitlid:)er fonbern »or allem aud> hinfichtlid> 6er Begabung 
fd>on fortgef(h>ritten ift, tonnen bie Eingaben 3eigen, weld;e ^en3 in feiner 
0d)rift „Über bie biologifchen örunblagen ber i6r3iehung" (2. ^lufl. 1927) 
gemacht hßt; bas geht ferner h^^tJor aus ber (Tatfadje, bie ^artnade 
mitteilt: 00/0 aller aus ber X)oltsfd)ule abgehenben llnaben in ben 
beutfchen @täbten über B0000 Einwohner gehen aus ber i^ilfsfd^ule ab. 
Saft 400/0 bleiben in ber t)olEsfchule minbeftens einmal fi^en."^ 

IDas beutfdx t>olt ober minbeftens feine 0taatsleitungen unb führenben 
trienfc^en hatten gleich naö^ bem XPelttriege cs um fo nötiger gehabt, auf 
bem (Gebiet ber jßrbgefunbheitspflege tlar 3U fehen, als ber IQDelttrieg bem 
beutfd>en t>olt tiefftc XX>unben gefchlagen hßt. j^ine (öcgcnauslcfe ber 
lEüd)tigften hßt in biefem Itrieg ftattgefunben unb 3U gleicher ^eit eine t>er? 
hältnismägige Vermehrung ber tücnfehen mit fd)led?ten i^rbanlagcn. „Pa? 
trotlus liegt erfd)lagen, unb (Therfites Echrt 3urü(f" (0d>iller). i6in XVanbel 
3ur t>erfd)led)terung ber i^rbmaffe bes Voltes hc^t fich t)oll3ogen unb mu§ 
nod> lange nachwirten. tTtan barf wohl fögen, bag ein großer cleil ber? 
l'cnigcn tUänncr, bie währenb biefes Krieges wegen irgenbeines S^hlcrö ober 
irgenbeiner lUanEheit nicht felbbienfttauglid) waren, i6rbanlagcn befaßen 
unb befi^en, beren 7tusmer3ung burch ItinbcrlofigEcit ber betreffenben flTän? 
ner bem VolEstum nur nü^cn Eönntc. (öerabe r>icle Untaugliche aber tonn? 
ten währenb bes Krieges £l)en fchließcn unb Itinber 3cugen. 

+ 

IDie (öegcnauslefc h<^t ^ic ini beutfd>en Volte vertretenen Kaf? 
fen vcrfd^icbcn getroffen, unb mit ber Betrad)tung biefer Verhältniffe tann 
bie IDarftellung wicber 3ur ^affcngcfd^id^tc bes bcutfdhcn Voltes 
3urüdtehrcn, fomit bie notwenbige Betrad^tung ber (an fid; weniger auf 
Kaffen als auf löcvölterungcn gerichteten) )6rbgcfunbheitsforfd>ung ver? 
laffenb. 

IDie Betrad)tung ber Äriegsverlufte 3eigt nämlich, baß biefe nid^t nur 
eine ^cgcnauslcfe ber (im erbgcfunbhcitlichen 0inne) höherwertigen ^rb? 

1 06a 01bcrg, 55ic iCntactung in ihrer Kultucbcbingtheit, Ip26. 

^ ^artnaefe, Kultur» unb Icbcnsgcfcglichcs iCrsichungsincfcn, ^cutfeh* 
lanbs tCtrncucrung, 14. Daprg., 1930, ©. lO ff. 
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anlagen bedeuten, fonbern auc^ eine (öcgcnauelefc norbifc^en Erbgutes unb 
3xoör öuegelcfcnen norbifc^cn iSrbgutcö. iDcr XX)clt!ricg bcbcutct fomit, 
raffcntunblic^ gefelKn, dm »cfcblcunigung ber sgntnorbung. ^cns 
füt?rt aus: „3m beutfeben io^ttc gegen sebn Millionen tUann im 
Selbe geftanben; bapon finb igo/o gefallen (dnfcblic^licb ber Vermißten). 
X)on ben Derluften ber einselncn TlltersElaffen Eann man ficb dn »ilb 
machen, wem man bie Tlltersbefe^ung ber beiben (öefcblecbter nad? ben 
r)olEe3äblung9crgebniffen von »ergldcbt. 3n ber TlltcrsElaffe von Zb 
bis 30 3abrcn bleibt bie oaljl ber männer um 260/0 hinter ber ber Stauen 
3urü(f, tpährcnb ee vot bem Äriege in biefer TlltcraElaffe 3iemlich genau 
gleich uide ttTänner unb gegeben h^t- <^uch bie 0terblichEdt 
bc8 tuciblidjen (0efd>lechtö tuährcnb bc8 Krieges etvoas h^her xx)ar, fo mu^ 
man fchlicßcn, bag uon ber gan3cn TllteröElaffe einfchließlich ber nicht* 
Eämpfer über 260/0 gefallen finb, uon ben SrontEämpfern biefer TlltereElaffc 
alfo wohl reichlich ein IDrittel. 3n ber TlltersElaffe von 20 biö 25 3ahren 
blieb ?9|9 bae männlid^e (öefchlecht um 2|o/o, in ber TllterElaffc xJon 30 

bi0 35 3ahren um |$o/o hinter bem weiblichen 3urüc!, in allen Tllters* 
Eiaffen r>on 20 bie 40 3cihrcn 3ufammcngenommcn um 20 0/0. X)on allen 
SrontEämpfern im Tllter uon 20 bis 46 3cihren bürftc baher mehr als ein 
X)icrtcl gefallen fein. Von ben aEtiucn 0ffi3icrcn finb fogar 39,20/0 gcfal* 
len, t)on ben jüngeren mehr als bie Tihnliche »lutsopfcr hoben auch 
bie gebilbeten bürgerlichen Kreife gebracht. X)on ben 0tubentcn unb (öym* 
nafiaften, welche hmau93ogen, bürfte reichlich hie im Seihe gcblie* 
ben fein, von benen, bie fchon 1914 ine S^Ih 3ogcn, i>icl mehr als bie <oölfte. 
£9 ift wohl nicht 3ut)iel gefagt, ba§ Don bem geiftig hhchftftehenben Behn» 
tel ber jungen tTlänner lDcutfd;)lanb9 bie tnehr3ahl bahin ift."^ 

00 ftellt fich in Äür3e bae »lutopfer bc9 XPeltEricge für IDcutfchlanb 
bar. iDae »lutopfer »eutfchöftcrrdchs fcheint noch ernfter 311 fein.^ Tiber 
— unb ba9 ift für bie Unterfuchung bicfc9 »ud)e9 befonbero wichtig — in 
jebem bi9herigcn europäifchen Brieg unb fo auch nn ICPeltErieg hot bie 
norbifche Tröffe auf feiten beiber jeweiliger Gegner am mcifTcn gelitten, ja 
ba9 0d?winbcn ber norbifchen T^affe etwa feit bem frühen mittelalter ifl 
gerabe3U eine S‘^^0^ ihrer jRrieg9tüd;)tigEeit.® X)om norbifchen ITlenfchen 

^ ttenj in »auc»^ifchcr»tLcn3, (Beunbetü II. 1923* ;— (Bcotjahn, 
gtene betr mcnfchlichen Jpoctpflanjung, 1926, ©. 284: „d'icicn bod> im T^ciege 
I9J4—I9I8 »on allen Utobilificctcn etwa bcc fünfte Ceil, »on ben d'tont« 
Eampfecn minbejlcns bec britte tCeil. Pfpehopathen, TlühcniEec, 'üerbcechec 
ufiu. blieben bec d^octpflonjung echalten, ba biefe jucuefgefebidt ober gac 
nicht ecfl auögehoben inucben.'' — VTach (Bumbel, ©tahlbab bes !Ecie« 
gee, 1924, machten im beutfepen ^eece bie I9—29jähcigen (Befallenen ö0% 
allec (Befallenen aus. ^ie unmittelbaten 'Detluüe an (Befallenen (opne ITet» 
miüte) betrugen füc bas 5?eutfche TIeich 1885000 ilTann (1870/71 joplte man 
44890 TTote). 55ec \)etlufl bec eucopäifchen ©taaten insgefamt betrug etwa 
9 ITXillionen (Befallene. 

2 r>gl. XrinElec, 3:?ie juFünftige »eoölFerungsentuncEIung 5:)eutfd>(Dücc> 
ceiepö unb bec Tlnf^luü an iDeutfchlanb, I9l9* 

® 5)icfe ivicFfamüc (Begenauslefe bec tCüchtigflcn, bic gegenfeitigen TXampfe 
gecabe bec an nocbifd)cm »lut ceid^Ücn "DölFcc finb ein TTechangnis bec noc» 
bifepen »affe, bas fiep in be5eid)nenbec VOeife fepon ausgebcüdt jinbet in 
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fül^rt Ploc^ aue: „X)on »orn^crein fd)on befmöct er fid) im ^cet infolge 
feiner größeren Äörperlänge in einem größeren Bruchteil ale in öer Be* 
uölEerung. 3n Öen (öaröes unö ^eibtruppen, öie öuö befannten (örünöen 
in Öen meiften lUiegen mehr leiöen als ihre lUmeraöen, ift er nod? häufiger 
pertreten. ?im bäufigften ift er unter Öen 0ffi3ieren 3u treffen, öeren Der* 
lüfte öurch öie ftärEere Ttusfe^ung öurcbfcbnittlich jtpeU bis öreimal fo 
groß finö ah öie öer mannfehaften. Oie häufigen Äriege höben infolge* 
öeffen öie iEenöenj, öie 3nöipiöuen3tthl noröifdjen iEypö 311 perminöern 
unö Öen (typ felbjl: 311 pergröbern, fei es öurch Übrigbleiben feiner eigenen 
nieöriger organifierten 3nöipiöuen, öie ja bei öer großen Variationsbreite 
alle (Typen aufipcifen, fei es öurch Vermifchung."i 2luf öie perhältnis* 
mäßig größeren Verlujle öer noröifchcn 2^affe mögen auch i>ic Bilötafeln 
öer „XVodje" (|9I4—?S) hintpcifen, tpciche öie mit öem i6ifcrnen IUeu3 
I.Älaffe ausge3eichneten 0ffi3iere unö tüannfehaften tpicöergeben. Oas 
Vorxpiegen öer noröifd>en Kaffe ifl hirr befonöers öeutlich, unö öabei finö 
Piele öer Kusge3eichneten fchon auf öer Kbbilöung als gefallen be3eidmet. 
(35eraöe innerhalb folcher tVaffengattungen, tpelche befonöere Heiftungen 
pon gan3 fich felbjl überlaffenen i6in3elnen gegen entfdjloffene i6in3elgeg* 
ner erheifchten, tpie befonöers bei Öen Fliegern, fdjeinen faft nur porvpiegenö 
noröifche menfehen Pertreten getpefen 3« fein. „Oer Kriegsflieger" tpar ja 
auch in öer PoltstümlidKn Vorf^ellung aller am Krieg beteiligten VölEer 
ein noröifd^er tüenfeh. Oie perhältnismäßig höheren Verlufte öer noröi* 
f(^en Kaffe im englifchen ^eere errpähnt (ßrant,^ öie porxpiegenö noröi* 
fche ^luslefe öer ameritanifchen Sreitpilligen fchilöert 0sborn in feiner 
Vorreöe 311 Grants Bud>. Oas Vorörängen öer noröifd>en 2^affe 3um i^ecres* 
öienft xx>ar fa im Weltfriege öeutlich nur innoröamerifa xpahr3unchincn, 
wo öer i^eeresöienft freitpillig tpar. Oas Vortpiegen öer noröifchcn Kaffe 
innerhalb öer früheren 2\eichstpehr unö bei Öen Poli3eimannfd;aftcn ift 
0. unö 0. 2J4 crvpähnt xporöen. Oie iSignung poripiegenö noröi* 
fd)er t1tcnfd>cn 3um <otct‘törpefen tritt in 0ölönerheeren piel öeutlidjer her* 
por. Sür i^nglanö hßt Beööoe betont: „Bei uns ift öer ed;te (typical) 
0olöat, Por allem öer echte Oragoner, blonö unö rotbärtig."^ 

Oarre, Oas Bauerntum als ^ebensquell öer Horöifchen Kaffe, J929, 
fprid)t mehrfach öie Knfe^auung aus, öaß Kriege allein öurchaus nicht 3ur 
i6ntnoröung eines Voltes führen müßten, öaß öie übertpiegenö noröifchen 
(0efd)led)ter bei ungehemmter Samiliengrünöung unö Kinöer3eugung ihren 

folchcn Heineren^ämpfen, tvie öem llntergangstampf 6er an 6er (Döermün* 
^ung anfäfftgen ^omsmitinge gegen 6en 3arl §aton Pon VTorinegen um 6as 
3ahr Ö8Ö. 3arl ^aton läßt 6ie überlebenöen 3omsivittnge toten: „55enn fie 
ftn6 Ptel 311 ßreitbar un6 ju gefährliche (Begner, als 6aß mir por ihnen fe 
fid)er fein tonnen, un6 es iß über 6iefe tieute nicht 3u piel berichtet iporben Pon 
Capferteit un6 ntannheit" (rtecfel, (Bermanifches ^elöentum. I9I5). 

^ PloeQ, 0o3talanthropologte (im Ban6 „Anthropologie" Kultur 6er 
(Begenipart, Ceil III, Abt. V, Ih23). 

^ (Brant, The Passin^ of the Great Race, Io23 ; 6eutfd): 5)er Unter« 
gang 6er (Broßen Kaße, überf. Pon PoUanb, 1925. Vgl. auch (Bunther, 
Kaßentunbe iSuropas, 3. Auß. J929, ©. 311. 

® Be66oc, The Races of Britain, J885, 0. 148. 
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^cftanö, ja itjrc X)crmc^rung faft immer toiebcr l:)ätten fi(^crn Eönnen; öie 
wirtfcbaftlic^c Hot 6er nact?Erieg05eiten, 6ie oft jum Derlufte 6e9 £vi 
t)altung0untergrun6e8 foldjer $um X)erlufte 6e8 ^anbgutes, fül^r* 
ten im6 fernerl^in 3ur öeburtenbefctjräntung, trüge mel>r als Kriege 3ur 
i6ntnor6ung bei. Oie nad^Eriegejuftänbe gerabe nad) 6em XPeltEriege l?a* 
ben bie (öegenauslefe ber norbifcüen Kaffe weiter geförbert. £e begann 
bae i^inwegfteuern bes norbifd)en Blutes. 

(öerabe bie üöücren 0tänbc, bie im Ourd>f(i)nitt norbifd>er finb, fd)rän* 
Een unter ber tüirEung ber »erfdjiebenen Bteuern bie Kinber3al)I nod) wei? 
ter ein. ^erabe aud) bie heutige wirtfdjaftlid^e Betreibung bes IDittels 
ftanbes mu§ bie £ntnorbung rafcE) fteigern. Ourd) ben tHittelftanb fteigt 
ja ein norbifetjer BepölEerungateil aufwärts, unb eben biefem wirb bie 
tnögIict)Eeit einer üöt)eren Kinber^aül weggefteuert (pgl. 0. 433). 

Sür benjenigen aber, ber bie entfcljeibenbe 0tellung ber Horbraffc inner* 
l?alb aller norbifcü*bebingten V^ölEer redK erEannt ^at, müffen bie gewönne* 
nen i6infid>ten ju ber Stoge l^infül^ren, wie es ju erreichen fei, bag bie Horb* 
raffe wieber bie übleren (öeburtensiffern aufweife. S^r ben Oeutfd)en »or 
allem, beffen X)olEstum nod> fo »iel norbifdjes Blut befi^t, bag eine Kuf* 
norbung (bie 3. B. in StanEreid? Eaum nod> möglicl) erfcljeint) 311 uerwirE* 
lid)en wäre, für ben Oeutfcüen por allem muß biefe St<tge bei polier £in* 
fic^t in bie Bufammenüänge 3ur wid>tigften St(^0t überl?aupt werben, eben 
3ur St<igc ber Kufnorbung.^ 

0cüon P. <50Iber üat einen Bi»f«tnmenl>ang 3wifd?en ber Ö5egenauslefe 
ber norbifdjen Kaffe, ber i^ntnorbung, unb bem t>erluft eigentlid) „beut* 
fd)en" XX)efens erEannt, als er fd)rieb: „Oas beutfd)e X)olE, fo wie cs feit 
ber DölEerwanberung fid) geftaltet ü<tt, gleid)t einer großartigen X)ölEer* 
ruinc, beren 3crfallcne (Teile mit Baufteinen frember Krt wieber in woün* 
licf)en Buftanb gebrad^t worben finb." ^ Oiefer ni(^t nur für Ocutfddanb, 
fonbern für bas gan3c Kbenblanb gcltenbc 0a^ Eann nur bemjenigen un* 
bered)tigt erfd^einen, ber bie allmäl?lict> bis ins 19.3(tf)rüunbcrt hinein er* 
worbenen unb feitbem teils bewahrten, teils aufgegebenen, vpenn nid;t per* 
f(^leubcrten (öefittungsgütcr pcrwcd^felt mit ber ben X)ölEcrn bcs Kbenb* 
lanbes erblid) eigenen (öcfittungsfäüigEeit. Oemjenigen aber \pirb x>.^öl* 
bers 0aQ unbegreiflich erfcheinen, ber (öefittung (Kultur) mit ber allmäh* 
lid> angehäuften titengc ted)nifcher t)erfahrcn (Bipilifßtion) inrwed;fclt. 
i^ingegen läßt fich ber 3unäd;ft nur raffenEunblid) gemeinte 0a^ p. ^öU 
bers fehr wohl Pereinen mit bem ohne raffenEunblid^e ißrEenntnis f$7$ 
ausgcfprod?enen 0a^ fagarbes: „n)ir h(^E»cn nie eine beutfehe (öefd)id:)te 
gehabt, wenn nicht etwa ber regelrecht fortfehreitenbe X)erluft beutfehen 
ICDefcns beutfehe ^efchichte fein foll." 

IKan hört in StmtErcich Klagen über ben pon Pielen ernften Sran3ofen 
fchon für Poll3ogcn angcfchcnen Derluft „echt fran3Öfif(hcn" tPefens, in 
iCnglanb Klagen über ben fich hetde fchncll Poll3ichenben X)crluft „cd;t eng* 

^ Oiefes VOort ßammt pon (L, S* (Tlauß. 
2 p. i^olbcc, jufammcnßcUung bcc in VOücttcmbcrg porfommenben 

Schäbelfocmcn, 1876» 
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Ufct)cn" XPcfcna; in lDeutf(^)Ian6 möd)tc man ein rafdK0 0d;tnin6cn 
„cigcntlid) 6eutfd>cn" XX>cfcnö, eine Ttrt Ttbenbbämmerung eigentlid)er 
„IDeutfcbbeit" feftftellen. C)iefe feelifd^en Derlufte 6e9 Tibenblanöeö ftellen fict) 
raffentunblid) als öas Sterben 6er nor6if(^en Seele 6ar, 6ie ^egenauölefe 
norbifdjet iSrbftämme, tneldje in 6en X)öltern romanifd>er Sprad^e febon 
faft noUsogen ift, in 6en DöIEern germanifeber Sprad^e, fo alfo auch in 
lDeutfd?Ian6, fid> immer mebt befcblcunigt. 

i^einrid) v. Sfbel bßt einmal gefebrieben: ,,tnir fd?eint, 6ag unfer X)oIE 
feine Urfa(bc b^t, eine Selbftprüfung 311 (ebenen. IDer innere (örunbftoff 
un6 6er bttlid)e ^au unferer Haturen jeigt noch immer 6iefelben d)aratteris 
ftifeben iTlomente ... tX)ir fin6 beute nod), was wir geftern waren."^ — 
0b wSybel beute no((> fo fd)reiben würbe? 0b er beffer gefeben bed «lö 
u. <Oöl6er un6 ^agarbe? 2ln gleid>er Stelle fd>rieb n. Sybel: „i6ine Hation, 
bie ni(b)t ben lebenbigen ^ufeuiimenbang mit ihren Urfprüngen bewahrt, ifl 
bem Perborren nabe, fo ficber, wie ein Baum, ben man non feinen XPurs 
sein getrennt b<Jt*" — 0er „lebenbige ^ufeiuttuenbang" mit ben Urfprüns 
gen, ben n. Sybel eine ^ebensbebingung für ein DolE nennt, ift aber für bie 
heutige lebensgefe^licbe (biologifd)e) ^efcbicbtsbetradjtung nicht fo febt 
burd> irgenbweld;e Bewahrung unb Überlieferung non erwerbbaren unb 
ablegbaren (öefittungegütern, nod> weniger bureb Überlieferung tedmiftber 
Verfahren gegeben, als nielmebr bureb Bewahrung bes ^affenerbee ber 
„Urfprünge", für bas beutfebe t>olE bureb i^rbaltung unb ITlebrung feiner 
norbiftben £rbftdmme. ©ae ift ber 3nbalt bes (öebanfens ber Tlufs 
norbung. 

ift beseiebnenb für bie '^ufmerffamfeit ber 3uben auf raffifebe Sra« 
gen, baß tPaltber 2^atbenau aus sErgebniffen ber Porgefebiebts^* unb 
Kaffenforfebung fd?on in feinen „2^eflepionen" (|90$) bie Tlufgabe ber 
„Horbififation" (Dernorbiing) abgeleitet bßt. 0ae b^tt IDarre in feinem 
Tluffa^ „ÜDaltber Katbenau unb baö Problem bes norbifeben Iflenfcben"^ 
gezeigt. 2lber auch in feinem Buche „5ur tltecbanif bes (öeiftes" (1921) 
bat 2latbcnau feine iSinfiebt in bie raffifebe ^age unb bie aus ihr fi^ er« 
gebenben Tlufgaben beutlicb ausgefproeben. s6r fiebt bie 'tlllnermifcbung 
fommen: „3ft es wirtlich bas 5iü taufenbfäbrigen Tlufwanbs, aus aller 
J^arbigteit unb Eigenart menfcblidjer Stämme eine graue, moraftifdK tüis 
febung 3U brauen?" — i6r ertlärt bie ^uftänbe ber (Gegenwart aus 3wei 
Vorgängen, ber „tTlecbanifierung" unb ber „sSntgermanifierung", b. b* 
ber i6ntnorbung, bem Sebnoinben bes norbifd?en Blutes im gansen itbenbs 
lanbe. IDie sSntnorbung erfebeint ihm als bie Urfaebe f,bes lltangels an 
Kicbttraft, 0iefe unb 3bealismus". Tiber er fiebt bem gegenüber auch bie 
5tit getommen für eine raffifd>e Erneuerung unb weift auf biefenigen bin, 
„beren Tlugen febenb würben — febenb ni(b>t allein für ben ^ufammenbang 
bes geiftigen Bomplejces an fict), fonbern leiber sugleicb für ben ^ufammen« 
böng bes (öeiftigen mit Eörperlicber Tlußenform". tlo&) wagten aber bie 

^ V, ©pbcl, !Rlcinc biftorifebe ©ebeiften, Bb. I, 55ic SDcutfcbcn bei ibrem 
lEintntt in bic (Bcfcbicbtc, ©. 48, 1880. 

3. S* tlcbmanns t)crlag, ÜTüneben. (Beb* üTF. 0.50. 
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txjcnigcn, 6ic fe^cnb gcxx)or6cn feien, nic^t, „it)re bebcntlidjen igrfabrungen 
au03utaufd>en".^ — 

Über bie Urfacben ber fcblieglicb immer beutlicber erEannten „€ntgermas 
nifierimg" ber iDeutfeben, bie fcblie^Iicb aus ber feelifeben <)altimg großer 
lEeile bes beutfeben PolEes aller Btänbe beruorging, bßt in 
bie Gegenwart hinein minbeftene in ^aientreifen febr unElarc ober au(b 
falfcbe Dorftellungen gemacht. “2110 lOircboto nach ber 0cbulEinberunters 
fuebung r>on ?S74—J$77 ficb mit anberen über bie Derbältniss 
mäßig große <5äufigEeit buntler ^aar* unb Ttugenfarben inner* 
halb ber beutfeben ieüöIEerung »errounberte, fanb er noch Eeine anbere iCr* 
flärung ale bie, „baß ftarEc tlberrefte Eeltifcber unb präEeltifcber :öexx>obner 
$urücfgeblieben waren, welche fich germanifeben i6inwanberung ju* 
mifebten".^ Hun waren aber bie Äelten Dorwiegenb norbifcb unb bie 
Änecbtefcbicbt ber Germanen in ber t^ölEerwanberungejeit nachweisbar 
nicht sablreicb. i6rft feit iDarwin unb Dor allem feit ^alton (pgl. 0. |$) 
r)erbreitete fich eine gewiffe i^rEenntnia »on ber ^ebeutung ber "^luelefe* 
Vorgänge, ber (öattenwabl, beö iotit^tsalters unb ber (öeburtensablen ver* 
febiebener BevölEerungeteile. IDie igntnorbung ift ein Dorgang ber Tluslefe 
b5W. ber (öegenauölefe. hierüber weiteres im folgenben Tlbfcbnitt! 

^ 3fcacl 2luetbad) weiß im ©cpt./0Ft.=^cft 1927 ber „iö’nci 23cttb'ntit» 
teilungen für 0cßcrrcicb" nach, baß 'Hatbenau ficb gegen Vtnbt feines ilebens 
von feinen früheren “Hnfebauungen über bie 23ebeutung ber norbifeben Tlaße 
unb bie VTotivenbigEeit einer 2(ufnorbung („Vtorbißfation") abgewanbt bat 
unb bewußt jübifcbwölftfcb geworben iß. 'Hatbenau habe auch einige feiner 
früheren Heußerungen über bie raffifeben iCigentümlicbfeiten bes jübifeben 
'üolt'es fpäter tief bereut, benn im (Brunbe fei er immer „urjübifeb" gewefen. 
Hm beßen fei es, frühere Heußerungen Hatbenaus „aus ^ucbbanbel unb 
25ibIiotbeFen 3urü(#3U3ieben" unb im „bunEelßen Heller" ju „verßedlen". — 
i^s iß fhmierig 311 verßeben, warum es fo peinlich fein foll, baß Hatbenau als 
2lngcbbrigcr bes jübifeben 'bolEes, unb mag er noch fo „urjübifeb" gewefen 
fein, beßimmte iSinfiebten in bie raffifebe itage bes beutfeben \)olfes gehabt 
bat, 3umal er boeb als Staatsmann gar nichts getan bat, was feiner früheren 
Huffaßung von ber VTotwenbigEeit einer Hufnorbung bes beutfeben “OolFes 
entsprochen batte. 3ur ^rage einer VTeigung Hatbenaus 3um norbifeb^ger» 
manifeben VDefen vgl. auch Hoewentbal, 3um Hatbenau<Problem, 3tfcbr. 
f. ©epualforfcbung, 3b. 15, 6. ^eft, 1928, 0. 269 ff. 

2 X>ircbow, ?Die \?erteilung bes blonben unb bes brünetten tCppus in 
ITTitteleuropa, ©iQungsbericbte ber berliner Hfabemie ber VOißenfebaften, 
Pbvf.'matbem. Hlaße, 1885. 
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3n6cm ein Bud:> pon öcr IDarftellung »ergangener »n6 gegenwärtiger 
^ebeneper^ältniffe 311 bem Derfuc^ übergel?t, eine Tiufgabe 3u um* 

fdjreiben, ge^t es über bas 5*^^^ tt;>iffenfd>aft l^inaue 311 einer 
ferring über, ©ie innerl^alb biefes 2tbfdmitt0 tpirb fein: tDelc^e 
raffifebe unb erbgefunbbeitlid)e 2<id)tung muß bas beutfebe t)oIE nad> feiner 
gegebenen Blut3ufammenfe^ung einfcblagen, um ben ÜDeg ber i^rtücbti* 
gung 311 gebend iSntartung (b. b* eine ftärEere iltebrung minbertücbtiger 
Erbanlagen) unb Entnorbung (b. b* (öegenauslefe bee norbifc^en PolEe* 
beftanbteilö) bnben febee X)olt inbogermanifdjer 0prad)e 3um „Untergang" 
geführt — Utebrung ber tüchtigen, gefunben Erbanlagen unb Utebrung 
bes norbifd?en Blutes müffen bemnac^ einen neuen 2(ufftieg bringen. tX>äb* 
renb bie tDerte allgemeiner Erbgefunbbeitslebre (Kaffenbygiene) bie tDege 
3U einer Ulebrung ber tüchtigen Erbanlagen überhaupt angeben, foll biefer 
Tlbfdjnitt »erfud^en, bie tDege 3ur fUebrung bes norbifeben Bluterbes 3u 
weifen: 3ur '^lufnorbung.^ 

Bod? tönnte fid> 3UPor nod) bie S^^nge erbeben, ob benn bas beutfd)e 
Boltstum gerabe norbifd>*bebingt fein müffe, ob es benn „wirElid) fo 
fcblimm" fei, wenn bei weiter fortfd>reitenber Entnorbung^ ein »orwiegenb 
oftifd) ober ofl:baltif(^> befiebeltes Utitteleuropa unb Beutfcblanb entftünbe. 
— IDem ifl 3U entgegnen, baß all bie Einficbten, welche X)orgefcbid)te unb 
(0efd?icbte unferes X)oltes unb anberer norbifd>*bebingter ober norbifd)*be* 
bingt gewefener X)ölter »ermitteln, bas Eine übereinftimmenb bartun, baß 
bie Entnorbung eines jeben fold:)en Boltstums auch feinen Hiebergang be* 
beutet b<^t, wenn aud> nid;t fein "^lusfterben, fo boeb feinen Verfall in »er* 
bältnismäßig unfdjöpferifdb weiterlebenbe, an Bebeutung immer mehr »er* 
armenbe unb 3umeift politifc^ ober wirtf(^aftlid) »on Sremb»ölEern — meift 
Sremb»öltern mit beffer bewahrter norbifeber 0berfd>id)t — bebcrrfd)te 
Be»ölterungen. Es ftebt fa nid>t fo, als hätte bei »ölligem 2iaffenwanbel 
bes beutfeben V)olfes bie biebter unb bict)ter einfiefernbe oftifebe unb oft* 
baltifcbe ^affe irgenbwel(t>e eigenen öefittungswerte 311 »ergeben an Stelle 
ber norbifd)en (Sefittungswerte, bie bisher gegolten höben. 25ie ni(^t*norbi* 
fd)en 2\affen werben — minbeftens 3unäd?ft — nur x»egncbmen, wo etwas 
ift, ober böd)ftens umgeftalten, wo bie Horbraffe geftaltet böttf- fön* 

^ 5Dacaus, baß biefes Buch mehr bic iBntnocbun0 als bie ^Entartung 
bctcad:)tct, baef nid>t gcfcploffcn werben, bie Bebeutung ber /Entartung für ben 
Vliebergang eines \>olFes werbe »on mir unterfcbäQt. 55esbalb muß hier be« 
tont n>erben, baß fd>lteßlicb auch ein ‘üoll' rein norbifeben Blutes bureb eine 
ßärfere Utebrung minbertücbtiger unb franfböfter /Erbanlagen feinem lieber* 
gang entgegengeben müßte, ^oeb höben ficb mit ber «frage ber /Entartung 
ja bie Bücber ber allgemeinen /Erbgefunbbcitsforfcl)ung ju befebäftigen, 
wäbrenb in biefem Bud) ber Blidf mehr auf bie /Erfd;>einungen ber /Ent» 
norbung gerichtet bleiben foll. 

2 Ulan bat mir »orgeworfen, es müße „fpraddicb richtig" „/Entnorbi* 
fd^ung" beißen. (Begen folcbe „Berbeßerungen" bat ficb fd>on ©rimms ^luf* 
faQ „Über bas Pebantifd^e in ber beutfeben ©pracbe" (18^7) gerid>tet. 
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nen fic^ nur betätigen öureb Hieberreißen ober böcbftena bureb Umbauen ber 
ihnen artfremben Öefittungegebilbe auö norbifebem 0eift. 3nbalt unb 
bölt unferer (Öefittung finb ober uoaren iroeb minbeftens bie ins |g. 3abr5 
bunbert norbifeb. IDie unfer geiftigea ^eben täglich prägenbe Bpracbe, bes 
ren sginwirhing u?ir nicht entgehen tonnen, ift aue norbifebem (öeift. Belbft 
ein völlig oftif(^> unb ojlbaltifcb gervoroenes beutfebeö X)olE mü§te nod) 
beutfeb fpreeben, wie bie tUillionen ber buntlen Kaffenmif(b>ungen 3n* 
bieno großenteils noch bas 3nbifcbe fpredjen, biefe Bpracbe aus norbifebem 
(öeift. i£in gän3licb entnorbetes beutfebes X)olt wäre notwenbig bureb bie 
Prägung ber beutf(b)en Bpracbe nur eines mifcblingsböften, irgenbwic 
unechten (ßeifteslebens fähig, ©ie i6ntnorbung eines bis babin norbifeb^bes 
bingten DolEes läßt ficb taum anbers benten benn als eine 
berbrücben. Hach einer etwaigen gänslicben ißntnorbung bes beutfeben lOols 
Ees aber wäre eine eigenftämmige, feböpferifebe beutfebe (öefittung taum 
noch möglich. 

tt>obl tönnte unb müßte fich ein S<?ftbefJ:eben unb fogar eine XPeiter* 
entfaltung aller technifeben unb wirtfcboftlicben Perfabren unb j^inricb» 
tungen ergeben, ein (öeiftesleben aber läßt ficb bei vollzogenem 2^affens 
wanbel nicht mehr vorftellen, ba zur vollen igntfaltung eines folcben (öei* 
jXeslebens, wie es bie norbifeb^bebingten Pöltcr alle erlebt b^üen, anfebeis 
nenb bie bHöglicbfeit gehört, ficb in arteigenem Ö5eift rein auszubrüefen. 
2!)ie oftifebe unb bie oftbaltifche Kaffe aber, bie feit früher Porzeit mehr 
zur Tlnpaffung an artfrembe XPerte gezüchtet finb, b‘^ben anfebeinenb bie 
SäbigEeit verloren, Eigenes z« gefXalten. J6ine folgerichtige, reine unb 
wertezeugenbe «Entfaltung beutfeben Gebens ift nur möglich aus 
bem ^lut unb (öeift ber Horbraffe heraus. «Eine anbere Überliefes 
rung geiftiger XPerte gibt es für ein norbifcb*bebingtes PolEstum nicht. 
XPenn 25eutfchtum nicht fo viel bebeutet wie: Streben zu norbifchem ^eift, 
bann bleibt nur eine Perneinung übrig: Kbfall vom norbifdKU (Seift. i6in 
neues Streben aber, etwa ein Streben zu oftifd^em (Seift, ift nicht möglich, 
ba es fo etwas wie oftifeben (SeifX nicht gibt ober ba oftifeber (Seift eben 
burd; alle Umzüchtung Eaum noch mehr bebeuten Eann als: 7lnpaffung an 
bie 5übning artfremben (Seiftes, £inorbnung in ^emeinfcbaftsgcbilbe, 
weldx von artfremben U^enfehen, von norbifeben Uteufd^en ober — wie 
in ben abenblänbifchen CSroßftäbten — von vorwiegenb vorberafiatifd^en 
unb vorwiegenb norbifd:)en iUenfeben gefebttffen finb. Umwanblung bes 
Tlrtfremben, Hieberbred^en bes ^Irtfremben unb boeb nie völlige ^öfung 
vom Tlrtfremben, ba bie artfrembe Sprache ben (Seift von fung auf täglid; 
prägt — bas allein Eann bas ScbicEfal oftifcher unb ofXbaltifd^er XUenfeben 
fein, fobalb ihnen burd? Kaffenwanbel in einem PolEstum bie Sübtung zus 
gefallen ifl. 

5id)te bat einmal in feinen „Keben an bie beutfebe Hation" (|$o$) aus« 
geführt, bie beutfebe Sprache fei eine Urfprad?e — er meint bamit, fie 
fei von fe bie Sprache ber ©eutfehen gewefen, eine SpradK, ganz ‘^us 
bem beutfdnn (Seift entfprungen unb rein erhalten bureb beutfeben (Seift. 
Unb aus bem S^rtleben biefer Urfpracbe gab ficb ibui öud^ bie Sorberung, 
bie ©eutfehen müßten wieber ein UrvolE werben. Si‘^>tes b(ttte noch 
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nic^t bie i6infid)t in öic 5»f«mntenl>ängc 3wifd)cn ^affc un6 0prad;c, bic 
fid> fpätercr 5orfd)ung entl^üUt ^aben, aber feine Sorberung lä§t fid) febr 
wobi ^nid;) raffentunblid) ausbrüden: als eine beutfd>e Ttiifgabe bietet ficb 
biefe: bas beutfd>e X)oltötum umsufebaffen su einem toieber norbifd? voer« 
benben X)olt. IDie beutfebe 0prad?e, als eine inbogermanifebe 0prad;e, ift 
norbifcb*beftimmt; im beutfd)en X)oIE hingegen toül fic^ ein ^affenroanbel 
Dollsieben, ber mit ber leiblicben igntnorbung auch bie feelifebe 2iicbtung 
bes beutfeben X>oItes v>om norbifeben (Öeift bintoegleiten mu^. £in finn* 
volles S<5itbeftebrn bes beutfdjen X)oItes ift aber nur möglich bureb ein 
<^inftreben feiner feelifeben Bräfte jum norbifeben (Seift. Tlus bembroben* 
ben „Untergang" tann ein neuer 2lufftieg nur toerben, toenn bas 
norbifebe Blut, bem bie gef(bicbtlicbe (Sröge aller inbogerma* 
nifeben X)ölter ju bauten ift, toieber erftartt unb norbifebe Ulen» 
f(ben toieber jablreicb, tinberreicb unb fübrenb werben. 

ICÜie aber ift eine Tlufnorbung beute 3U ermöglichen? IDurcb gefe^gebe* 
rifdje Utafjnabmen bes Staates ? — 0ol(b£ böten ficb wohl bei ernftbaftem 
Sorf(ben, Bebenten unb XX>ollen. IDie j6rbgefunbbeit8forfcbung tann auch 
an ber Hotwenbigteit ber Sorberung eines 0cbu^es für bie — gleid)fam 
im Porbertreffen alles ftaatlidjcn unb geiftigen Gebens tämpfenbe — Horb* 
raffe taum mehr »orübergeben, feitbem fie „bie unerfe^licbe Bebeutung 
ber norbifd)en ^affe" (^ens) ertannt bßt* ^on wem aber unb wie foll eine 
Tlufnorbung burd^gefübrt werben? — X)on ben abenblänbifd^en 0taaten, 
bie eben bie 0taaten raffifd>sgemif(^ter X)ölter finb, wirb in abfebbarer 
^eit bie ^lufnorbung nid>t betradjtet werben tönnen. Baber wirb 
alles auf eine gewiffe 0elbftbilfr norbifd>er unb norbifd)sgerid)teter 
Äreife antommen. 3u i6nglanb foll oor mehreren fahren ein ^bgeorbneter 
bie 0taatsleitung auf bas brobenbe Tlusfterben ber norbifeben 2^affe in 
i6nglanb biugewiefen unb Utafnabmen geforbert b«ben jur Unterftü^ung 
reinraffiger norbifeber 0ippen. i6s ift unwabrfebeinlid), bag biefer ?lbs 
georbnete anbers als mit ^ädjeln unb ^olyn betrachtet worben ift. Orgtub« 
wie werben ficb «uch bie Befürchtungen Bebboes unb 3ngesi £ng« 
lanb erfüllen, falls bie brobenbe iage ben bortigen fübrenben Greifen nid?t 
fo bewußt wirb, bag febü^enbe Ula§regeln ergriffen werben. Ber (Sebante 
bes 0chu^es ber norbifeben 2^affe tann eben — unb bas ift heute aus? 
fchlaggebenb — in i^uropa taum „r>oltstümlich" ausgeftattet unb vevt 
breitet werben, unb ift immer bem ausgefe^t, baß gegen feine gütige 2<egel 
einige grell einleucbtenbe Ausnahmen porgefübrt werben. 

3n mancher i^inficht anbers liegen bie Berbältniffe in ben X)ereinigten 
0taaten, ba biefe ein j^inwanberungslanb barftellen: (Srants Bud) oom 
brobenben ^lusfterben ber norbifeben Kaffe ^ bc^t ^ort fübrenbe Utänner unb 

^ \>gl. (Bunther, Kaffenfunbe iSuropas, 3»2lufl., UTüneben Ib29, ©.288, 
290; ferner d^allaije, Why Britain needs a Race Survey, Discovery, 
^b. X, VTr. 117, 1929, ©. 302 ff. 

^ (Brant, The Passing of the Great Race or the racial Basis of Eu¬ 
ropean History. iluflage. 1923. i£ine beutfepe ÜberfeQung biefes VOertes 
£>on Pollanb ifl 1925 erfeptenen unter bem Titel „Ber Untergang ber (Broßen 
T^aiTe". 
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Preffe für fic^ gewonnen unb t)at in 6er (öefe^gebung ju 6er Unterfebeis 
6ung t>on erwünfebter (nor6xx)efteuropäifcber) un6 unerwünfe^ter (fü6o|l« 
europäifc^jer) i6inwan6erung gefüfjrt, na(^6em 6ic i6inwan6erung t>on 
2tfien überhaupt »erboten ift. ^rant felbfl ifl febon feit »ielen ^ors 
fi^enber 6er Immigration Restriction League. 0o wie fein Bu(b 
haben 0to66ar6ö Bücher raffentunbliche un6 erbgefunbheitstunbliche 
Äenntniffe »erbreitet; auf 0to66ar6 h<tt Präfibent c^arbing |92| in öffents 
Ucher Kebe hingewiefen. ^icgler berichtet, 0tobbarb0 „eifernes (öefe^ ber 
Ungleichheit" ber Ulenfchen ertöne fchon „wie bie Sanfare eines gefellfdb«fts 
lieh »on oben her re»olutionierten 2lmeritas, beffen ^ntftehung nicht mehr 

?lbb. 460. trtaöifon örant. iCrjbüfle »on Cpefter ®cacb 

aufsuhalten i|I".^ 2lus ben Utaßnahmen ber sielbewugten Horbameritaner 
wirb auch für JDeutfchlanb »iel ju lernen fein.^ 

IDie Sröße ^er Tlufnorbung wirb immer fchwierig ju löfen fein. 2^ie 
meijlen Utenfehen, bie einen ihnen neuen Gehanten erwägen, fuchen ihn in 
bie hergebrachte oufammenflellung seitüblicher (öebanten ein^uorbnen. f^ier 
muß aber mehr geforbert werben: Oer (öebante einer 2(ufnorbung 
wirb fi^ taum irgenbwo einorbnen laffen; er wirb »on feinem 
^lusblict her eine ganjUch neue 0rbnung, ein grünbliches Ums 
lernen, forbern müffen. Oie nachfinnenben Ulenfehen im beutfehen Polt 
werben fich bie Stegen bes 0teigen8 unb 0intens beutfe^er iVlad^t unb beuts 

^ Sieglet, ^Imecifanismus, VPeltwittfchaftliches Tltd^iv, Bb. 23, 1926. 
2 Oie Vereinigten ©taaten ftnb auch butep bie Oropung ber „©cpruarBen 

CBefapr" ju jielbewußtem rafftf(hem ©treben nach norbifeper Baffenreinpeit 
gelangt; »gl. tlotprop ©tobbarb, „The Rising Tide of Color against 
White World-Supremacy“(l9l9) unb „The Revolt against Civilization“ 
(192^). 

S- IC. (ßüntljer, iDtfdj. Ka(7cntunöt 30 
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f(^en (öciftes »orlegcn, un6 werben halb ertennen: „liud) bas (öefd)i(f, bas 

baö beutfdK t)olt gegenwärtig erlebt, b«t feine antbropologifc^e Urfad)e,"^ 

IDie fogenannte 2^affentunblic^e ^efd)i(l>t0betracbtung wirb fid; aus ^In« 

fängen 311 gefid)erten ^eiftungen entfalten, unb wirb mand^en tDanbel bee 
Urteils perurfa4)en. Ulan will wiffen, weld)e Utöglid^teiten ber £nts 
faltiing einem X)olt0tum gegeben finb, unb weld>e 2(u0leferid)tung bie 

(öröße eines X)olt0tum0 bebingt. 0o flögt man auf bie^latfacbe bes Blutes: 
IDas i'eweilige Bdjidfal eines Doltes mug tünftigbin betrachtet 
werben als bie 2luseinanberfe^ung ber jeweiligen Kaffens 

anlagen biefes t)olBes mit feiner Umwelt (r>gl. h I90). 

Ulug aber ber (öebante ber ^ufnorbung nid>t 311 einer "drt Kangab^u* 

fung ber X^oltsgenoffen führen? tPirb nidjt ber norbifchere Utenfeh als 
ber werWollere, ber nic^>tsnorbifche Ulenfc^ als ber wertlofe gelten ? — IDie« 
fer (öebantengang ifl nur für ein Zeitalter anflögig, bas ben € in 3 eis 

menfd)en als höd?flen UDert fieht. Älar mug ausgefprochen werben, bag 
— innerhalb bes beutfdjen X^olBstums — bie Utehrung norbifcf>en Blutes 
„erwünf^t" fein mug, bie Ulehrung nic^tsnorbifd)en Blutes „minbers 

erwünfe^t". Uber fold> eine i6infi(^t, gewonnen aus weitefler Betrachtung 

groger, allgemeiner X)erhältniffe, rietet fich nidjt gegen ben ein3elnen nichts 
norbifdhen Utcnfcl)en; fie richtet fid) gegen eine' Vermehrung bes nidjts 

norbifdjen Blutes ober beffer: fie möchte bas erwünfehte norbifc^je Blut x?or 

bem JDahinfd)winben fct>ü^en unb biefes erwünfd>te Blut fo entfd)ieben wie 

möglid} förbern. IDie iratfad>e ber Vererbungslehre, r,bag ber XVert bes 
^in3elwefen0 als fol(^en pon feinem XVert als Beuger perf(i>ies 

ben ift",2biefe ?ratfad>e wirb grunblegenb für jebe fold>e Betrad>tung fein. 

€0 gab unb gibt mandjen, irgenbwie Börperlich minber gut ober fchlecht bes 

anlagten £in3elmenfd)en, ber bem beutfehen VolBstum hobt geifUge Werte 
gefd>enBt hnt, pon bem aber ber iginfichtige nidjt wünf(^>en wirb, er möge 
feinem VolB Had^Bommen hinterlaffen höben ober hinterlaffen. Bein Wert 

als in3elmenfd) ifl eben perfdhieben pon feinem Wert als ^tuger, 

welche Itatfache ihn als sSin3elmenfchen aber nic^t irgenbwie entwerten 

Bann, s^benfo wirb Bein perftänbiger Ulenfeh ben ein3elnen ni^tsnorbifdjen 
Ulenfd)en minber ad)ten, als biefem 3uBommt, wenn ihm aud) — nad) ^rs 

Benntnis ber raffifd)en Bebingungen bes VölBerlebens — bie Sortpflan3ung 

eines folchen Ulenfehen innerhalb eines norbifchsbebingten VolBstums mins 

ber erwünfd)t fein wirb als bie Sortpflan3ung eines gefunben norbifd)en 

Ulenfd)en. Hie wirb fid? 6ie igrBenntnis Pom Wert ber Horbraffe für bas 
beutfehe VolB etwa gegen einen s£in3elmenfchen wenben; fie wirb aber 
fdjeiben müffen 3wif(^en erwünfehter unb minberserwünfd>ter Äinber3eus 

gung — biefe 0d>fi^wng erfd)eint als unerläglicl). 
IDer norbifci>sgcfinntc iDeutfehe wirb auf alle erbgefunbheitli(^en Bes 

flrebungen befonbers aufmerBfam fein müffen, benn es ift Bein Zweifel, bag 

bie Beftrebungen, welche ber Ertüchtigung bes beutfehen VolBes bienen, 

fafl immer 3uglei(h öueh bie norbifche ^affe, b3w. bie norbifd)cren Beftanbs 

^ ,fifchec in Bauc*cfifchcc»itcn3, B6. I, 1923. 
^ Biemens, Vererbungslehre, 'Kaffenhvgtene unb BepölferungspolitiB, 

4. 2lufl., Utünchen 1930. 
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teile öes öeutfe^en t)olte0, f(^)ü^en, ja föröern müffen. ©ornit müßte ^ier 
unter 6en ^etrad>tungen, 6urc^ xoelc^je l^ittel öie Horöraffe su j^c^ü^en 
fei, eine gan^e Solge allgemeiner erbgefunb^eitlic^er iSrtüct>tigung0maßnab» 
men aufge$äblt werben. i6ine fol(^?e Tlufsäblung aber würbe ba0 Dorliegenbe 
Bud) unnötig belaßen. Sür alle folßje 5uf<^ntruenbänge muß immer wies 
ber auf Baurs^ifebers^ens, tÜenfcblicbc £rblidbfeit0lebre unb Raffens 
bTgitnt) 19^7, für bie ber Ertüchtigung befonber0 auf ben ^weiten 
Banb biefe0 lClOerte0 uerwiefen werben. 

E0 t>erftebt ficb, baß biefenigen X)olf0beßanbteile, bie am meiften nach 
erbgefunbbeitlicben Einficbten leben, auch am meiften geförbert werben. 
tDenn e0 ben norbifeben unb norbifcb*gefinnten £)eutf(ben eine Pflicht ges 
gen ficb unb ibr X)olE0tum wirb, ihr ileben unter befonberer TlufmerEfams 
feit auf erbgefunbbeitlicbe Sorberungen, unter befonberer Verantwortung 
gegenüber ber raffifeb^bebingten ^uEunft ibre0 X)olEe0 3U gehalten; wenn 
bie norbifeben unb norbifeb^gefinnten Äreife be0 beutfeben VolEe0 fo am 
meißen auf bie IDinge bte Blute0 achten unb — befonbero gegenüber bem 
TllEobol unb ben (0efcblecbt0EranEbeiten — nach folcber Einficbt leben, 
fo werben fie eben febon babureb auch ba0 norbifebe Blut im beutfeben 
X)olE0Eörper ßärEen unb mebren. 

Eine vertiefte Tluffaffung Dom Wefen ber S<^tnilie tut t?or als 
lern not. E0 wäre su wünfeben, baß in weiten Greifen bie 
ßammung unb ^attenwabl ernßer betrachtet unb erwogen würben, 
lltancbc fo gewonnene Einficbt ließe ficb in weiten Greifen be0 t)olEe0 a\» 
eine Tlrt <o<^u0gefe^ ben HacbEommen übermitteln, our Ertüchtigung wie 
3ur VDieberüernorbung be0 beutfeben X)olEe0 müßte e0 »iel beitragen, wenn 
auf folcbe tVeife Piele ein$elne, gegenfeitige Verbinbung fuebenbe gefunbe 
Samilien babureb tine Tlrt neuen 7lbel0 begrünbeten, baß fie ihren Hach* 
Eommen gleicbfam eine Überlieferung febüfen, eine neue ©ippenperantwors 
tung unb ©ippenebre: „(öebenEe, baß bu ein beutfeber Tlbnbcrr bift" 
(Äubn). oielbewußte Tlrbeit leiften auf biefem (öebiete bie ©cbu^ftaffeln 

ibt’ ^eicb0fübrer erElärt: „ba0 erßrebte ^iel iß bie erbgefunbbeitlicb 
wertpolle ©ippe beutfeber, norbifcb*beftimmter Tlrt." 

©er norbifeb^gefinnte ©eutfebe wirb Eein (öebiet be0 Ein3elleben0 unb 
be0 ©taat0leben0 betrachten, ohne bie bttöglicbEeiten einer Tlufnorbung feis 
ne0 t)olEe0 3u erwägen. Tlcbtfam wirb er 3. B. fein gegenüber ben S^r* 
berungen 3u einer fogenannten Bobenreform, bie bureb ^efunbung ber 
Befiebelung0perbältniffe 3um ©ebu^ ber Horbraffe beitragen müßte.i Er 

^ 3n ben Bcßccbungcn 3UC Bobenreform macht ficb jeboeb in unferen 
^agen ein (Beiß bemerEbar, ben man mit ben tOorten bejeiebnen fönnte, bie 
ütepbiß«? (im 2. ©eil cfauß) fpriebt, um faußifebe lEübnbeit auf ärmlicbe 
Beßrebungen ab3ulenFen. ütanebe bobenreformertfeben piäne müßten 3i»ar 
„befcbränEten ÜTarEt, !Robb Buben, Swiebeln'' berporbringen, müßten be* 
toirEen, „baß bas VolE ficb tnebrt, nach feiner “Hrt bepaglicb näbrt, fogar 
ßcb bilbet, ficb belehrt" — allein eine t>on einer Beamtenf^aft „fo3ial" um< 
forgte unb perficberte Bleingütcben3ufriebenbeit Eommt nicht ber tSrtücbti* 
gung eines VolEes gleich* VOenn lo tüchtigen ß^anbcnirtsfamilien Baum ge* 
febaffen trirb, bebeutet bas für bie 3u mebrenbe VolEsEraft mehr als bun* 
bert „behagliche'' Bleinfieblungen. ©er ©teblungsgebanEe bebarf einer ißr* 

30* 
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Tcoirö aufmcrtfam fein auf alle Beflrebungen, 6ie auf eine getniffe X)erflaats 
li4)ung be0 (öelbtnefens Einarbeiten un6 fiel? gegen 6ie fafl fcEranlenlofc 
<ocrrffE«ft bes 3nternationaIen ^eiblapitala rid?ten; benn sxneifellos trägt 
biefes Äapital immer mel?r jur Züchtung non tHaffen bei, unb gerabc 5ur 
5ü(Etung non tttaffenmenfcEen eignen fid? bie oflif(^e unb bie oftbaltifcbe 
2^affe. 

jDer norbif^sgefinntc IDeutfcEe wirb jur (öefunbung unb 2^einigung bes 
flaatlid?en ^ebene 2(nteil nehmen muffen an ber Beftrebung, aud? noch bic 
lebten i^inwirtungen bes (grögtenteib au9 einer entarteten unb entnorbeten 
@pät3eit ftammenben) ^ömifdben 2^ed?t0 aus ber beutfd?en (öefe^gebung 
au83ufcEeiben unb ein IDeutfe^eö 2^e4?t 3u begrünben, bae au9 norbifcE* 
gcrmanifcEem (öeifle ftammt.^ i6inc ^efunbung ber IPirtfcEaftönerbält* 
niffe, fo bag fie sugleidb ber i^rbgefunbbeit unb bem (öebeiben ber norbifehen 
2^affe bienen, E«t (öuftan BcEuljc erwogen in feinem Plan einer £)euts 
fct?en X)ol!0wirtfd)aft, ben er für ^cnt^d)cl& „X)aruna" 19^4, 3. ILeil, 
0.145—j$3, entworfen E«t‘ 

s£inc ^efunbung ber 0iebelung0ncrEältniffc mu§ befonbcr0 in ben 
Dorwiegenb norbifd?en ^Teilen lDeutfcElanb0 erftrebt werben; bort werben 
auch bie norbifcE*gefinnten tHcnfcEen am meiften sur t>erbreitung raffen* 
tunblicEer unb erbgefunbEeitlicEer Äenntniffc tun muffen, tüenn bic nor* 
bif(Eeren (öebietc IDeutf(Elanb0, befonber0 nicberfad?fen, flatt ber heutigen 
niebrigeren ^eburtensiffer einmal eine EbEefc aufweifen würben, fo bag 
pon ihnen eine neue ©urcEbringung lDcutfcElanb0 mit norbifd?cm ^lute 
au0ginge, fo wäre sur ^ufnorbung bc0 beutfehen t>olfc0 fcEon niel getan. 

©amit gerabc in ben norbifcheren (Gebieten eine höhere ^cburtensahl er* 
möglicht werbe, werben por allem auch ^nberungen in ben X)erhältniffen 

bC0 i6rbre(ht0 unb !6rbgebraud?0 nötig fein. lDa0 bäuerliche i6rbred?t, wie 

C0 Pom Bürgcrli(Ecn (öefe^buch beflimmt wirb, h<^t in sunchmenbem ll^agc 
sur Untergrabung be0 Bauernflanbe0 beigetragen. Sefonber0 in ben por* 

wiegenb norbifcEen Heilen IDeutfchlanb0 mügte ba0 2lnerbenrecht gans 

burchgeführt werben, mügte alfo ber Swang sur Tlufteilung ber "Jider bei 

J6rbau0einanbcrfe^ungen fallen, sugleich bie ^elaftbarleit ber ^öfe burch 

^ypotheten möglichft gans befeitigt werben. lDa0 €rbhofgefe^ Pom 3ahre 
1933 bebeutet barum einen perheigung0Pollen Einfang. C^ie Uknfd?enarmut 

fol<Eer porwiegenb norbifd?er (öebiete wie Uledlenburg, Pommern unb 
preugen mügte burd? (örünbung neuer Sauernflellen an 0telle pon (örog* 

gütern unb Befe^ung folcher Bauernjtellen mit erbgefunben porwiegenb nor* 
bif(hen Ulenfchen burch 0ieblung0genoffenfd?aften eingelcitet werben, ^ier* 

bur(E würbe auch ber— für einen 3nbuftrieftaat in gewiffem7lu0mage not* 

faffung burch faujltfchmorbifchcn (Bcig: „VTicht fichcr jmar, boep tätig-frei ju 
wohnen l" 

^ hierfür ifl auger bem englifchen 'Hechtswefen auch porbilbltch bas 3ür* 
gerltche (BefeQbuch ber ©ehwetj, ein tOerF lEugen Zubers (1849—1922), 
beffen 'Uorbilblichfeit 2^ümelin unb :EuhlenbccF herporgehoben haben. — 
'Dgl. ferner VOagemann „IDom 2icchtc, bas mit uns geboren tg", ein 25uch 
aus bem Greife bes Sunbes für beutfehes 2^echt. 
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tocnöigc — noc^ bcftc^cnblcibcnbc (öroggrunbbcfi^ bic '^IrbciteEräftc gcs 
Winnen, bic er fic^) i'c^t aus 0jlcuropa tjcrbci^olt. crft bcr (3top 
grunbbcfi^ ein, bag er burd> eine Tinfieblung erbgefunber xjorwiegenb nors 
bifcbcr iauernföbne nicht nur bie frembpöIEifcbe unb raffifche 7lu9böblung 
bes beutfchen Horboftens htute noch «ufhölten Eann, fonbern auch, bag feine 
Stellung in ber ihm angemeffenen unb ihm pon felbfl sufallenben Süh* 
rung einer »orwiegenb norbifchen ^auernfchaft ihn allein auf bie IDauer 
nor bem Untergange bewahrt; fieht ber (öroggrunbbefi^ ferner ein, bag er 
mit ben im Jjanbe nerbleibenben, x?on ihm httbeigejogenen ofteuropäifchen 
tüanberarbeitern ober beren HachEommen fich entfprechenb beren raffen* 
feelifchen i6igenfchaften bie fpäteren politifctjen Stm^t felbfl aufsieht, fo 
wirb er Eursfichtige tX>iberflänbe gegen su grünbenbe erbgefunbheitlich unb 
raffifch auöwählenbe Sieblungsgenoffenfchaften in feinen 2<eihen nicht auf* 
Eommen laffen. Stobbarba Sud) „Social Classes in Post-War 
Europe“ (|926) Eönnte por allem mit feinen Tlbfchnitten The Peasants 
unb The Upper Classes bem (öroggrunbbefi^ (öebanEen wccEen, welche 
5U erbgefunbheitlich*raffifchen Sieblungen führen mügten. IDie währenb beö 
J9. 3öhth«nbert8 verlorenen |00 000 Sauernftellen ögilich ber £lbe h<tben 
ben beutfd)en 0fben in grögte (öefahr gebracht.^ 3hte tX)iebererrichtung 
wirb bie ftaatliche Gefahr abwenben, ihre Sefe^ung burch erbgefunbe vor* 
wiegenb norbifche Sauernföhne, von benen nach entfprechenber (öatten* 
wähl eine höhere ^ahl tüchtiger Äinber su erwarten ijl, wirb bie £ntnor* 
bung lDeutfd)lanbe aufhalten. 

3n ber Stage ber i6inwanberung mügte eine Staatslcitung, welche bie 
Sebeutung ber norbifchen 2^affe erEannt h<tt, ebenfo wie bie Staatsleitung 
ber bereinigten Staaten swifchen erwünfehter unb unerwünfehter sginwan* 
berung unterfcheiben (vgl. S. 20$, 42|, 4^5).^ Überall im oftelbifchen ^e* 
biet poll$ieht fich weiter eine f^ille ißinfidcrung oftbaltifchen, oflifchen, fube* 
tifchen unb innerafiatifchen Slutes burch bie iginwanberung ber mcijl ben 
an folchem Slute reichften bolEefchichten entftammenben „Sachfengänger" 
ofteuropäifchcr, meifl polnifchcr ^^ttEunft. IDie "^Infieblung nicht mehr su* 
rüdEchrenber Sachfengänger trägt bauernb sur weiteren i6ntnorbung unb 
^ntbeutfehung bes beutfehen Horbofbenö bei,^ ebenfo bie iginwanberung 
ofteuropäifcher SevölEerungstcile wie ruffifcher Slüchtlinge, ruffifcher unb 
polnifcher 3uben. (Gegenwärtig rechnet man in Preugen etwa jsoooo pol* 
nifche tbanberarbeiter unb mehr als 100 000 ruffifche S^öchtlinge. iDie 
flawifchen tbanberarbeiter verbienen bei einer jSrnte etwa 60—70 Util* 
lionen ^olbmarE. Sei ber SevölEerungsbichte IDeutfchlanbs einerfeits, fei* 
ner Xbirtfchaftelage anbererfeits, mügte eine erbgefunbheitlich* unb raffen* 
Eunblich*gerichtete (Gcfc^gebung eine allmählich^ sSinfehränEung unb fchlieg* 

^ Ugl. (Dgficblung. fZin bcutfchcc VTotcuf. ^crausgcgcbcn vom 5>eutfchcn 
©chuQbunb. Serien 1^25. 

^ iDie hier ju erwähnenden vorbildlichen „lEinwanderung^beflintniun« 
gen für die “bereinigten Staaten" liegen in jedem deutfehen "Heifebüro aus. 

^ “bgl. Stolt, Aufgaben und 3iüc des ogdeutfehen ©iedlungswerEes, 
2Irchiv für innere 2^oIonifation, Sd. 18, ^eft J/2, I92ö. 
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Uct> ein t>erbot öcr Befc^äftigung auslänbtfcbcr Ttrbcitcr burebfübren unb bie 
Erlaubnis sur i^intwanberung auf erbHcb?gcfunbc norbifebe unb uortoicgcnb 
norbifebe tttenfeben norbweftcuropätfeber i^ertunft befebränten. iDic 
xpanberung crbU(b gefunber i?ortx>tegcub norbifeber ©tanbinapicr müßte eine 
foicbe (ßcfc^gcbung im weiter fintenber beutfeber ^eburtenjablen fos 
gar förbern. igntfprecbenbes gilt für bie tPabl niebtbeutfeber i^begatten. 

'Uli biefe Oinge su bebenten, wirb bie Tlrbeit uon Poltswirtfcbaftern unb 
all ber einseinen 5‘^^Ifute fein, bie baa weite (öebiet biefer sSrfebeinungen 
erforfeben. sSinseluorfibläge für bie tHaßnabmen ber Tlufnorbung muß bie* 
fea ^U(b ben 5<^<^ltuten ber einseinen (öebiete überlaffen. 0eine Tlufgabe ifl 
ea, auf bie raffif(ben ^ebingungen bea X)öllerlebena büiswweifen. 0inb 
biefe t)erbältniffe einmal aufgeseigt unb b<^t ib*^c Betrachtung bann gar 
einen neuen (Seift ber ^Verantwortung erweeft, fo werben ficb halb greif» 
bare unb fcbließlicb grunblegenbe tttaßnabmen ergeben. 

IDer (Sebante einer 0tiftung suf ^rsiebung norbif(ber unb »orwiegenb 
norbifeber Äinber aua tinberreicben unb wirtfcbaftlicb febwäcberen gefun» 
ben Samilien ift gelegentli(b febon aufgetau(bt unb müßte eine XVerwirt» 
liebung finben, inbem basu (Selbmittel gefammelt würben, minbeftena in 
folcber <5^b() wie fie für bie Tlufsuebt unb Unterjlü^ung von tHenfcbm 
mit i^rbanlagen ber Ärantbtit «nb bea XVerbreebena immer bereit liegen. 
3n Betracht tarnen s- B. aueb Tlboptionen erbli(b»gefunber norbifeber unb 
uorwiegenb norbifeber jRinber bureb beffergeftellte norbif(b»gefinnte l^en» 
f(bcn nach ben (Srunbfä^en, bie TCitterabnua, IDie Ttnnabme an Äinbea» 
flatt (Tlboption), tHünebm J929, auagefproeben b<^t* i^in febr bebeutunga» 
polier Tlnfang ift erreicht bureb öie „Äinberlanb"sfammlung, welcbr ^bt(t 
0cbwencfe unb Tluguft Benftler auagefebrieben b<^ben, eine 0ammlung, 
welche ber Errichtung pon Reimen für erbgefunbe porwiegenb norbifebe Äin» 
ber bienen foll, beren Eltern fonft im XX>obnungaelenb unb XXVirtfebafta» 
tampf ber (Sroßftäbte auf J^inberseugung unb »aufsuebt persiebten müßten. 

+ 

Ea tann nicht auableiben, baß foicbe Beftrebungen ficb allmäblicb in fe» 
bem btutc noch norbifcb*bebingten XVolte regen. Bie Tlufgabe ber Ttufnor» 
bung ift auch tatfäcblicb außerhalb Beutfcblanba ergriffen worben, man 
b<tt in 0tanbinapien, in Englanb, unb por allem in Horbamerita, bie Be» 
beutung ber Horbraffe für febea norbifeb^bebingte XVoltatum eingefeben, unb 
fuebt nach ben XXVegen su finer Tlufnorbung, in Horwegen unb 0cbweben 
wenigftena nach Erhaltung ber norbifeben ^affe. Ea ift nicht auagefcblof» 
fen, baß bie ^utunft eine gewiffe Tlrbeitagemeinfcbaft bringen wirb, su 
ber ficb ^ir norbifcb*gericbteten Beftrebungen ber perfebiebenen norbifeb* 
bebingten XVölter sufßnimenfinben. Bie gemeinfame Hot, baa brobenbe 
Tluafterben ber Horbraffe, mag einen gewiffen überpöltifcben ^ufammen» 
febluß norbifcb#gerichteter Äreife förbern — eine Alliance Aryenne, wie 
^apouge fie ala Erfter porgefcblagen b<^t* Ba allen XVöltern germanifeber 
0pracbc baa norbifebe Blut gemeinfam ift, welche Einfeblöge anberer 
T^affen fie fonfl auch seigen mögen, unb ba ficb in biefen Böltern immer 
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noc^) Überlieferungen ihrer „<5ertimft" r?on bochgewachfenen, blauäugigen 
Vorfahren finben, Überlieferungen, an bie fich antnüpfen lägt; ba fomit bie# 
fen Döltern bie norbifche 2^affe als ^ielbilb gewiefen twerben tann, ift 
ber (öebante ber 2lufnorbung unb ber allnorbifchen lOerbunbenheit recht 
eigentlich eine (örunblage ber X)erftänbigung für bie t)ölter germanifcher 
Sprache. IDa jeber europäifche Ärieg unb feber europäifchsnorbameritas 
nifche Ärieg, wenn nicht unmittelbar burch bie Derlufte an (Gefallenen, 
fo mittelbar burch bie 3U Spätehen unb Äinberarmut jwingenben wirt* 
fchaftlich*politifchen ^olQm bie '^luemersung ber Horbraffe geförbert h«t) 
ift ber ^llnorbifche Gebaute gerabeju ein (Gebante bes Sricbene. 

So wirb angefichtö ber äugerft gefährbeten ilage ber Horbraffe in allen 
heute noch norbifch^bebingten X)ölEcrn bie igrsielung eines gewiffen alü 
norbif(^)en ^ufßttttric'ü^alte notwenbig fein. £)ie ^affe fteht einfach t>or 
ihrem 'Jlusfterben. Srüher tonnten fie fich perfchenten an ganj J^uropa unb 
an einen Ztii “^Ifiens. „IDamals beftanben noch riefige Keferpcn 3war htU 
turell wenig entwictelter, aber hochbegabter norbifcher Utenfehen im nörb* 
liehen Europa, bie bas entfuntene Äulturwert wieber aufnehmen tonnten." ^ 
i^eute ift ber innerfte Äern ber Kaffe in feinem Beftanb gefähr* 
bet. £inigermagen rein tommt bie Horbraffe nur noch in einem Ztii ihrer 
Urheimat por, unb in hunbert 3ahren fchon, wenn nicht früher, tann ein 
ttDieberaufleben unmöglich geworben fein. IDann „fi^t hrrum nur eine 
minber begabte Utenfchhrtt Pon mangelhafter fchöpferifcher Kraft, bie ben 
übertommenen Keft ber Kultur 3war bewahren, aber taum ober nur fehr 
langfam weiterbilben würbe".^ IDa bies bie Äage in i^nglanb wie in ^oU 
lanb unb Slanbern, in IDeutfchlanb unb in ber Schwei3 wie in IDänemart 
unb bei ben Schweben in Sinnlanb, unb nach Perlauf einer gewiffen Beit 
wohl cjuch in Scl>weben unb Horwegen ift, werben fich bie norbifch^ge* 
finnten Kreife biefer ^änber untereinanber unb mit ben norbifch*gefinnten 
Kreifen Horbameritas irgenbwie perftänbigen müffen, ba fie alle für ihr 
ilanb eine Kufnorbung fuchen unb baher ihre (Gebanten, Sorfchungen unb 
Ulagnahmen austaufchen müffen. Sogar bie — heute allerbings in weiter 
Seme liegenbe — möglichteit einer gewiffen Perbreitung folcher allnorbi* 
(eher (Gebanten in ben ein3elnen Poltern über engere Kreife hinaus, fogar 
eine gewiffe Beeinfluffung ber p:)illensrichtung innerhalb ber ein3elnen in 
Betracht tommenben Polter im Sinne allnorbifcher (Gemeinfchaft tonnte 
fchlieglich gefucht werben unb mügte bann bahin führen, bie politifchen 
eigniffe unb büagnahmen auch r^om Stanbpuntt ber Tlufnorbung an3Us 
fehen, ja fchlieglich — hoch liegt ein folcher (Gebante heute noch ber S«belei 
eines Schwärmers näher als nüchterner Betrachtung ber (Gegenwart 
bie Utöglichteit por3ubereiten, bag 3. B. eine Bufammenftellung ber trieg» 
führenben tüächte, bie gerabe für bie Horbraffe fo 3erflörenb wirten mug, 
wie ber PDelttrieg gewirtt hcct, fortan nicht mehr möglich wäre. 

lein Bewugtwerben ber IDinge bes Blutes ift heute für alle €infichtigen 
nicht mehr 3U umgehen. IDifraeli hc^t einmal gefchrieben: „3ebe Kaffe 

1 PloeQ, „©oaialanthcopologie", im Banb „Anthropologie", Kultur 6cc 
<5cgcni»art, tCcil III, Abt. V, 1923. 
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mug untergeben, 6ie ibr Blut forglos t)ermifcbungen bingibt." ©orglofigs 
feit in ben IDingen bes Blutes b<^t bisher ben Untergang jeber norbifeben 
0cbicbt ber inbogermanifeben X)ölter bebingt; fe^t bßt bie BorglofigEeit ben 
2<affentern, ben UrbeimatbejirE ber 2^affe, febon fo gefäbrbet, bag nur ents 
fcbloffener Ttbrrebrroille no^ btlftn Hur bas 3u noedenbe unb bann 
immer mehr su febärfenbe Ttrtbewußtfein, nur bas fiebere sSinbölten 
einer auf bas Horbif^je sielenben Ttrtrid^tung, vermag noch 311 helfen. 2)as 
haben biefenigen s£in3elmenfcben unb Gruppen innerhalb aller beutfeben 
©tämme eingefeben, xx)elcbe ficb 3utT» Horbifeben ^ebanEen beEennen. 
IDer norbif(l}e (öebanEe ift — auf bie IDeutfien angewanbt — ber (öe* 
banEe ber X)orbilbli(^Eeit bes erbgefunben, erbtücbtigen tUenf(^)en norbifeber 
Kaffe unb beutfd^er Prägung für bie Tluslefe im beutfeben t>olEe. 

£s ift Elar, bag fi(^ gegen ben Horbifeben (öebanEen t>on ben »erfd^ieben* 
flen, man möi^te fafl fagen, t>on allen ©eiten btr eine Keibe i>on iß in® 
xöänben erbeben laffen, xnirEt er bodi auf bie meiflen Utenfeben 3unäebfE 
gerabe3u „revolutionär", i^ier foll aber auf bie tvirEIieb vorgebraditen 
unb mögli^ien sßinxvänbe niebt eingegangen werben. 3cb habe in meinem 
Buebc „©er Horbifebe (öebanEe unter ben ©eutfdien" (2. Tlufl. 1927) vers 
fuebt, bie ^efamtbeit ber 2ln3weifelungen unb sßintvänbe auf einige örunbs 
einwänbe 3urücE3ufübren unb biefen entgegen3Utreten. 

Kein ißinxvanb gegen bie Belehrung in Kaffefragen ifl aber fdilieg* 
li^l gewi(^>tig genug gegenüber ber völligen ißntnorbung, bie bem beutfeben 
PolE brobt, gegenüber bem beutfdien Hiebergang unb „Untergang", benn 
bies ift getvi§: „2lusgemer3t ifl beute febon bas (öermanenblut, bie not> 
bifebe Kaffe, in 3talien unb ©panien unb Portugal. KücEgang, 3um Heil 
BebeutungslofigEeit ifE bie S^lgel — SranEreieb ift bas näcbfte X)olE, bas 
baran glauben muß — unb bann tvir — mit abfoluter ©ieberbeit, xvenn’s 
fo weitergebt wie bisher unb beute!"^ 

©ie ^eftaltung ber ^uEunft bängt bavon ab, ob im beutfeben t>olE eine 
Kusleferiebtung entfEebe unb eingebalten werbe, bie gan3 auf bas leibliebe 
unb feelifebe Bilb ber Horbraffe bin^iUt. — ^an Eann bei Betraebtung 
ber (öefamtlage bes beutfeben t>olEes vielleiebt gan3 oberflächlich fagen, 
baß febon eine entfebiebene Umftellung bes ^efebmaefs auf bas Bilb ber 
Horbraffe ben neuen Tlnfang bebeuten müßte, unb ber (öefebmaef Eann fa 
feinen Kusgang bavon nehmen, baß aueb beute noch wenigftens brei tWttU 
male norbifd^er Kaffe im BolEsbcwußtfein ein „eebt beutfebes" Ttusfeben 
febaffen: ber hohe tüuebs, bie bellen ^aare unb bie blauen Tlugen.^ 

+ 

Tillein vom ^üebtungsßanbpunEt aus iß aber bie neuen Tlufßiegs 
niebt 3U entfebeiben. ißs Eornmt für uns ©eutfebe, wenn wir nach ben 
(örunblagen neuen Tluflebens fueben, vor allem barauf an, baß ber beutfebe 
^eift wieber norbifeber (öeift werbe, ißine XPeltanfebauung tut not, 

^ d'ifcbcc, ©ojialantbropologic unb ipre Bcbcutung für ben Staat, I9I0. 
^ Dgl. bierju bic Dombc ju d^ifeber^tBüntber, ©cutfepe Köpfe nor* 

btfeper Kaffe, 1927. 
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öic fid> Dor allem aud) barin ausbrüeft, bag fic ben (öcift ber 
t)erantxx)ortung weeft in allen Blutes. Hur eine XDelts 
anfe^auung, bic „ibealiftifc^" ift im Sinne piatons, Äants unb 
tann bies ernflli(^ bewirten.^ £ine lCDeltanfd>auung ifl erforberltd?, welche 
fic^> baburd) ausbrüdt, bag fie ber lebenstunblidjen (biologifcl^en), raffen* 
tunblid)en unb erbgefunbt^eitlidjen Sorfd>ung eine befonbere Tlufmertfam* 
feit sutoenbet. <)eute, bei ber 2^icl)tung9lofigteit bes ift es mög* 
lid>, ja faft gerabeju bie Kegel, ba§ auc^ ber rein norbifebe lltenfcb unb 
oft gerabe biefer fein eigenes tDefen gän3li(b Sttfe^t bureb bie Bemühung 
um fremben (öeift. S«ft IDeutfcbe, fei er reinraffig norbifcb ober nicht, 
ift überfrembet r>on ben artlofen, rielfad) serfe^enben unb entftaltenbcn 
7lnfd)auungen ber (öegentoart. (Db leiblich ober geiflig, alle tTlenfchen 
ber ^egentoart finb irgenbtoie 311 UTifchlingen geworben unb finb täglich 
Derwirrenben iSinflüffen ausgefe^t. 

Bie „inbwibualiftifd>en" fowie bie maffentümlichen ^eiftesrichtungen 
ber Beit ertöten langfam bie norbifc^e Seele wie ben norbifd)en ^eib. Kuf 
bie Kettung ber norbifchen Seele aber tommt es ficherlich 3«<^llcrerrt an. 
„t)or einer Überfchä^ung ber äußerlichen Kaffenmertmale wie unb 
ilugenfarbe, Körperlänge unb IWpfform muß ausbrücflic^ gewarnt wer* 
ben. iDie «Erbanlagen, welche biefe äußeren ITterlmale bebingen, machen 
nur einen verhältnismäßig recht tleinen ZLeil ber gefamten lErbmaffe einer 
Kaffe aus. £in bunteihaariger IDeutfcher tann ebenfogut norbifche «Eigen* 
fchaften ber Seele wie blonber. Kn ben feelifchen Knlagen liegt 
hoch wohl mehr als an ben äußeren lltertmalen; unb fene finb auch in viel 
größerer (öefahr als biefe. Blonbe ^o,axt unb blaue Kugen wirb es noch 
nach 3‘^httaufenben in «Europa geben, bie norbifche Seele aber ftirbt."^ 

Bur Kettung ber norbifchen Seele burch lErfaffung norbifchen tPefens, 
vor allem aber auch 3ur Stärtung bes (öemüts, wirb bem norbifch^gerichs 
teten IDeutfchen alles bienen, was uns an Beugniffen aus ber früheflen 
(b. h- «nt ftärtften norbifchsgerichteten) (öefchichtt ber inbogermanifchen 
Bölter erhalten ift. «Eine S^ier wirb es ihm vor allem fein, bie reichen 
Beugniffe altgermanifchen Gebens in fich 3« erfahren. Bie islänbifche Saga, 
bie «Ebba, bas nibelungenlieb, alle uns überlieferten ^elbenbichtungen ger* 
manifcher Stühscit, werben ihm von norbifcher ^ebensgeftaltung 3eugen. 
«Er wirb wie bie frühefte Bichttunfl, fo bie frühefle Bauhmft ber ^er* 
manen,® ihre Urfchau (tTlythos), ihre ^efe^gebung^ unb Sitte nach ÜOe* 
fen unb Kichtung 3U ertennen trachten unb fich t>ör allem um eine lEinficht 
inbasXüefen germanifcherSrömmigteitbemühen, wie fie Kummer, fitib* 
garbs Untergang, 1927, 3U faffen verflanben h«t‘ Hie wirb ihm fo bie 
^efchichtsbetrachtung 3u einem Selbflswccf unb «Enbe, 3um „<^iftori3is* 

BebcutungsvoU für bie Butrehbeingung bcc (BcbanFcnwclt bet großen 
Benter alter unb neuerer (Befchichte im ^tnbltd? auf bie (Beßaltung einer nor« 
bifch^germanifchen tüelt finb bie beiben Bücber von ^oußon 0tetvart (Cham* 
berlain: „3mmanuel Kant" (I9lö) unb „CBoetpe" (I92I). 

^ llen3 in Baur*^ifcher*tLen3, Bb. 11, 1923. 
® ^aupt, Bie älteße Baufunß ber (Bermanen. 1923. CUgl. S. 380.) 
* "Xtgl. ^fußnote 3 ©. ^55. 
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mu8" ober 3ur T^omanti! entarten; immer xx)irb fie it)m ein Heil 6er Be* 
finnung sur ^eftaltung eines neuen Ttnfangs fein, ©ie ^eftalten altgerma» 
nifc^en Gebens mögen X)orbil6er fein, 6ie sur i^rtücbtigung rufen.^ 

©er nor6ifd?sgeri4)tete ©cutf(i)e toirb perfudjen muffen, ben (öebanten 
norbifd>sgermanifd)er VX>icbcrgeburt ben norbifdjen unb portoiegenb nor* 
bifc^en tHenfc^en aller 0tänbe 3U übermitteln, ^s Eommt barauf an, 
bur(t> ^^imcoeis auf bas 7luslefet)orbilb bes erbtücbtigen tHenfe^jen norbifeber 
T^affe in allen 0ct)icbten bes Poltes ben $ur sgrfaffung neuer Gebauten 
fähigen tnenf(^>en jene ertücbtigenbe ©pannung 3u toeefen, tvelcbe bie frühe* 
ren perfpürt h<^ben. 

Tlls nächfte trefentliche S^rberung unferer ^cit unb ^utunft ergibt fich 
bem norbif(h*gefinnten ©eutf(^en bie burch Betrachtung ber Tlrtfragen auf* 
gegebene unb bis ju weltanfchaulicher t)ertiefung ju flärtenbe i6ntf(heibung 
ber (öefinnungen für ober gegen bie Tlufnorbung bes beutfehen PolEes. 0b 
leiblich ober geiflig, faft feber tUenf^ unferer 5rit ifl Utifchling getoorben 
unb hat fich — nach )6rtenntnis ber Tlrtfragen unb wenn eine Erneuerung 
erfolgen foll — 3u entfeheiben. Ein Äennjeichen ber tommenben ©inge 
wirb biefe Entfeheibung ber (öefinnungen fein müffen. 

©em Einfichtigen tann, wenn er bem beutfehen ober fonfl einem hmte 
noch norbif(^*bebingten X)olE angehört, bie Entf(heibung nicht fchwer wer* 
ben. Es gilt hoch bie Entfeheibung für bas tX>ertuollfte in uns, für bas 
Blut, bas ber beutfehen Tlrt unb Öef(^>ichte ©inn unb Bebeutung gegeben 
hat unb bas allein wieber ©inn unb Bebeutung erwirten tann: bie Ent* 
f^cheibung für bas norbifdhe Blut. Till bie tPerte unb (öüter unferes XX>e* 
fens unb unferer (öefittung, bie wir als eigentlich beutfeh) als ben echtejben 
Tlusbrucf bes ©eutfehtums, ertennen unb bie am meiften 3ur wn* 
feres Eigenwertes beitragen, finb erwirtt burch norbifchen (Seift, min* 
beftens burch bie ©pannung, welche entfteht bei einem X)orherrfchen norbi* 
fchen (Seifbes über mitherrfchenben nichtnorbifchen (Seift. Unb ebenfo: was 
ben ©eutfehen aller ©tämme gemeinfam ift, ift eben ber Einfchlag nor* 
bifchen Blutes, fo baß bie 3ur norbifchen T^affe ein 
Tlusbrucf ber ftrebenben Derbunbenheit aller ©eutfehen (unb 
fchließlich aller üölter germanifcher ©prache) werben Eann. ©inn unb 
Beftimmung beutfehen Gebens, ©inn unb Beftimmung ber ©eutfehheit, 
mu§ baher fein: bas ©treben nach norbifchem Tlusbrucf, bie immer Elarere 
unb mächtigere X)erwirElichung norbifchen XX>efens im beutfehen X)olts* 
tum unb burch beutfehe X)oltstum. ©eutfehh^it — flfniäg ber 
Prägung, bie norbifches Blut bem beutfehen X)olEstum einmal gegeben 
hat — fchitJfalsmäßig höchften XX>ert nur in Einem finben: im 
©treben jur Horbheit. 

^ nian fönntc — befonbers auf (5runb uon T^ummers eben genannter 
SDarflellung — jetgen, bah eben bie altgermantfche ilebensauffaffung int i£in- 
flang flanb mit erbgefunbheitlichen ^orberungen, unb VTecfel 3etgt in feinem 
vortrefflichen Büchlein „©ie altnorbifchc (Literatur'' (Tlus VTatur unb (Beifies« 
weit 782), wie er3iehli<fe bie (Beflalten altgermanifcher ©ichtung als TTorbilber 
fein könnten — gerabc für bie (Segenwart. X>gl. auch VI edel, Tlltgermanifche 
2lultur, 1925, unb (Bcrmanifches (Chr* unb (Liebcslcben, Stfehr. f. beutfehe 
Bilbung, 6. Jahrgang, ^eft I, 1930, ©. I ff. 
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00 leiten fd>lie§U(^> gexx)ic^tige (Sebanten i>on ber Kaffentunbe, einem 
Gebiet ber Haturroiffenfe^jaft, t)inüber bie in bae (öebiet fittlicben ÜOoUens. 
T^affenhinblicbe £inficbten erweefen fittlicben ißntfcbeibung. 
Eönnen fol(i)e nicht eingebenber erörtert toerben.^ sSo genügt, toenn hier 3U 
ernfter Befinnung bie lEatfache erfchienen ifl, bag ju (öebeiben unb (öröge 
eines jeben X)oltes bas bexougte ober unbetougte Ergreifen unb uSinbalten 
einer bejlimmten Tlusleferichtung nötig ift. €s gilt: „XX>ie bas nächfte 
(öefchledbt, bas r>on euch ausgehen wirb, fein wirb, aifo wirb euer Ttn* 
benten ausfallen in ber ^efchi^te."^ 

3fl einmal bie heutige ^age bes beutfehen Dolfes biefem felbft bewugt 
geworben, unb ergibt fich «us foldjer i^rEenntnis ein neuer Tirtwille ber 
IDeutf(l)en, bas Btreben 3ur norbifd>en Tlrt, bann ifl eine flarEe ^^offnung 
auf bie XPiebergeburt IDeutfchlanbs möglich, ©ie i6ntnorbung war eine sSr* 
fcheinung ber 3ahrhunberte; auf 3«hthunberte in bie ^uEunft hinaus mug 
fid) in unferer 5eit ber tDille bes norbifch^gerichteten lDeutfd>en fpannen. 
IDies möge gleichfam bie fauftifc^e 0enbung bes beutfehen X)olEes 
fein: fieh «us bem XX>iUen $u reiner norbifcher 2<affe neu 3U fehetffen! 

^ “ügl. aber (B ünti>ev, iDcc VTorbifche OebanEe unter ben S^cutfehen, 
2. 2tug., Jtlünchcn 1927. 

^ d^idbte, Theben an bie beutfehe Vtation. 1808. 
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T^Ntc 'üccbccitung bcc in6ogecmanifd)cn ©ptracbcn jcigt bcn tvcttcn llmfcct« 
K^an, über ben cbetnals noebtfebe \)dIFcc ober bcfTcc: nocbifcb^gcfübttc X>61' 
fee mit t)Ocn?iegcnb notbifeben 0bccfcbid)tcn »ctbccitct tüatcn unb jum Ztil 
beute no(b reebreitet tinb. tttan fann babee rielleicbt fugen: bie ^öbepunfte 
noebifebee 2tu6beeitung liegen creit babinten. ißinen folcben ^obepunft fleUt 
etwa bie entwicfelte Bronjejeit bae, ab bas noebifcb'gcfübete 3nbien blühte, 
(Beiecbcnlanb unb ^om t>oe ibeee iCntfaltung jtanben unb bie !Eelten i^vc 2tu6» 
bebnung begannen. iCinen jweiten ^öbepunPt noebifebee 2(usbeeitung ftellt 
bas iEnbe bee geemanifeben 'Oolfeewanbeeung bae, bas 6. 3abebunbeet, als 
ITXittel« unb tüeileueopa unb ^eile ©übeueopas geemanifcb waren. iDie neuere 
2lusbeeitung bee eueopäifeben tttäcbte in “Hmeeifa, 2lfeifa unb “Huüealien 
buecb 23efiebelung »on ©cbuQgebieten unb :EoIonien wirb man infolge bee feit 
bem frühen ITTittelaltee eingeteetenen lITifcbungen nicht ohne iginfebeänfung 
bee 2lusbeeitung bee Vtoebeaffe jujäblen, fonbeen »oe altem feit neuerer Seit 
als eine “Husbeeitung bee eueopäifeben ITIenfcbeneaffen überhaupt anfeben 
müffen. 5)ie 23efiebelung VToebameeifas alleebings gefebab bis in neuere Seit 
bauptfaeblicb buecb roewiegenb noebifebe Jtlenfcben, ebenfo bie ©übafeifas 
unb 2luflealiens. 2lbee ron eigentlich noebeaffifebee “nusbreitung wirb man in 
biefen fällen nid)t mehr eeben fdnnen. 

iüie bee heutige eueopaifebe Bereich geemanif4>ee ©peacben, bee ^Bereich 
bee beutfeben, englifeben unb bee ffanbinarifeben ©peacben, nur noch einen 
inneren ^eilbejief jener großen geemanifeben “Husbeeitung bes frühen ntittel« 
alters barjlellt, wie alfo in einem weiten äußeren Umfeeis bie unter ^eemb» 
rolfeen lebenben (Beemanenflämme, ba ib« 0beefcbi4)t 3« Bering war, fcblie^* 
lieb bie ©peacben bee beberefebten TOolfee angenommen b^ben, fo ijl es febt 
wabefcbeinlicb, ba^ noebifebes 3lut gebeeefebt b^t auch über ben :aeeis bee 
inbogeemanifeben ©peacben binöus. Jltan wei^, ba^ bie inbifebe ©peacbe 
weit über T>oebeeinbien bin^usgebeungen war: (Detsbejeiebnungen (5. S. ©in- 
gapue) legen noch b^utc Seugnis baron ab. 2lu4) ftnben ftcb unter ben ©ingba« 
lefen boeb noch bin unb wiebee(5eficbtee, bie an eueopaifebe Süge erinnern. ITTan 
bat beobachtet, ba^ biemanifebe ©cbaufpieleeinnen ficb wei^ febminfen, ba^ 
ibinefinnen unb 3apaneeinnen ficb t»ei§ unb eofeneot febminfen: eine folcbe 
©tbeung im ©cbonbeitsbilb reeeät immer eine einflige ©toeung im 'Kaffentum 
eines TOolfes. iEs ijl anjunebmen, ba^ inbifebe ©tamme in 2lfien weit nach 
(Dflen unb ©üben roegebeungen finb, wie fie auch ^eile 3öras bebeeefebt b^* 
ben; ansunebmen ifl ferner — unb bie 2luffinbung bee inbogeemanifeben 
©peacbe bes toebaeifeben "Oolfes weijl beutlicb baeauf bin —, ba^ auch im 
mittleren unb nöebli<ben “Mfien noebeaffifebe ©tamme gewohnt herben.^ 

iDie heutige ©peaebfoefebung mu^ bie toebaeifebe ©peacbe, bie ©peacbe 
alfo jenes noebeaffifeben ibolfes, bas im tüejlen (Chinas wohnte, als biejenige 
uns erhaltene inbogeemanifebe ©peacbe betrachten, bie am weiteflen nach (Djlen 
roegebeungen ijl. l£in Umjlanb ijt babei befonbees auffällig unb weift wiebee 
auf ben i£eobeeungsmut bee noebifeben “üblfee bin: bie toebaeifebe ©peacbe ifl 
eine ^lentum«©peacbe. — tttan mu^ aus fpeacblicben (Beünben bie inbogeema* 
nifeben ©peacben in jwei geo#e (Beuppen einteilen t eine :Eentum«<Beuppe, 
bie (Beuppe bee wefllicben inbogeemanifeben ©peacben (toebaeifeb; geieebifeb; 

^ ©iebe (Büntbee, ^affenfunbe ißueopas, 3.^ufl., 1929, B. 176ff. 
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Iatctnif4>, fcitifd), 0ecmanifc|>) un6 eine ©atem»<E>cuppe, 8te (Bcuppe &ec 
6jllid)en in6o0etrmantf4)en ©pi:ad)en (inbtfc^, peeftfe^, atnienifc|>, albanifd); 
flatntfd)/ Ittauifcl), lettifcb). 5u biefec ißinteilung l>at bte ^etcact>tung bet (Laut- 
gefeQe gefü^tt unb ju ben Se3etd>nungen kentum unb satem bte VOoctec füt 
bas 5aI>I«?c>et bwf*bert: in bec öjlltcben <E»cuppe jlebt bet s»fi,aut in beflimmten 
.fallen ba, tno bie tueillicbc (5cuppe ben k«iLaut \>at, bec bann in ben geemani» 
fd>en ©pcacben bued) bie fog. ec^le itautoecfd)iebung 3um h'2tnlaut gemoeben 
ifl. 5Dec ©atemgeuppe entfpeiebt eine Uegefittung tnenigec acfecbautceibenbec 
als riebjucbttccibenbec ©tämme, tüäbtenb bie Uegefittung bec !Rentumgcuppe 
eine “tJeceinigung t)on 'Üieb3ucl>t unb ^fefeebau mit Pflugtnictfcbaft 3eigt. X>iel« 
Iei4)t reichten bie Ueinbogeemanen mit i^ttn ofllichen ©tdmmen bis in bie o|l* 
eucopdifchen ©teppen bec ©pdteis3eit (t>gl. ©. 330). 

VTun gehört bie tochacifche ©pcache 3uc tPeflgcuppe unb nicht, tnie man aus 
iheem (Bebiet fchlie^en tnücbe, 3U bec ihc hoch örtlich ndhecen (Dflgcuppe. 
5)as tochacifche “üolf, oielmehc bie nocbcaffifche ©chicht bec iCochacec, mu§ 
aifo bucch Wagemut unb bucch ein befonbeces ©chicffal befonbecs weit t>on bec 
Ucheimat foctgefühet worben fein. Weit außerhalb bes wejllichen 23e3icFs bec 
!Ecntum»©pcachcn ftnbet fich t>ecein3elt bie tochacifche ©pcache, ebenfalls eine 
'Rentum»©pcache. 2lus fpcachlichen (Beünben h^t bie ©pcachwiffenfchaft fchon 
bie t>ecmutung ausgefpcochen, es muffe fich tm .fall bec Cochacec, b3w. becen 
nocbifchec ©chicht, um einen ben Gelten nahcjlehenben obec fogac felb|l fei« 
tifchen ©tamm hctnbeln. Silber blonbec unb hcUdugigec Cochacec neben Hten* 
fchen innecafiatifchec Tlaffe bewahrt bas Seclinec Jltufeum für "üblfecFunbe j 
bie .funbe bec beutfehen ^uefaneppebitionen t>on I903 bis 1907.— ICin gleiches 
Dechdltnis, gleichbe3eichnenb füc bie bucch lBcobecungs3Üge gefenn3eichnete 
2lusbccitung bec Vtocboölfec, bietet bas lEcimgotifche. XPeit außerhalb bes 
!Ereifes bec gecmanifchen ©pcachen, in bec Vtachbacfchaft flawifchec unb afia« 
tifchec ©pcachen \>at fich ritte gotifche JtTunbact in bec Beim bis ins 17. 3ahr« 
hunbect erhalten. IBin holldnbifchec (Befanbtec hat iCnbe bes 16. 3ahthunbects 
eine wectttolle Woctlijle biefec gotifchen JtTunbact aufge3eichnet, bie ec 3wei 
Beimgoten in Bonilantinopel abgefeagt hatte. 

Wie bas Cochacif^e unb bas Bcimgotifche ausgeflocben finb, fo mag in 
weiter T>ecein3elung noch manche inbogecmanifchc ©pcache fo »ecfchwunben 
fein, ba§ feine ©puc »on ihr geblieben ijf. (Brofi ifl ber Beichtum fprachlichen 
(Beflaltens, beffen bie nocbifchen ©tdmme feit 't>or3eiten fdhig gewefen finb. 
Wenn fich bie ein3elnen norbraffifchen JtTenfehen oon JtTenfehen anbecec Baffen 
bucch fldcfec ausgepedgte l£in3eltümlichfeit untecfcheiben, bucch einen befon« 
becen ^cieb'3uc feelifchen .feeiheit unb Tlbfldnbigfeit, fo 3eichnen fich auch bie 
inbogecmanifchen ©pcachen aus bucch reiche ein3eltümliche (Beflaltung. Ob¬ 
gleich fie alle bem ©pcadtfocfchec an ihrec IBigenact fogleich als 3ufammengeh6« 
cig unb gcunbfdQlich eigene (Bcuppe auffallen, hat hoch lebe füc fid) ihre ©on» 
becact fo ausgepedgt, ba^ fchon bie Betrachtung biefec ©pcachen bie 2lnfd>au* 
ung oecleiht t)on einem reich begabten, 3u fühnec Odtigfeit wie 31» fühnem 
55enfen gleichbefdhigten JtTenfchenfchlag. 

iCine eingehenbe Untecfuchung bec inbogecmanifchen ©pcachen unb bec 
ihnen gemeinfamen iBigenact mü^te bec .focfchung, auch u>cnn gar feine caf- 
fenfunblichen, acchdologifchen unb fonfligen Befunbe ttocldgen, fd>on an fich 
allein bie JtTöglichfeit geben, bie feelifche IBigenact bec biefen ©pcachen ent« 
fpcechenben Baffe flac 3U be3eichnen. 3m I. “Hbfchnitt biefes Buches würbe 
ge3eigt, ba^ Baffe unb ©pcache nicht ohne weiteres aufeinanbec be3ogen werben 
büefen. 5>ie gefchichtliche IBntwidflung führt einmal ba3U, ein norbifches \)olf 
feine ©pcache t>ecliecen 3U laffen, ein anbecmal ba3U, einem fcembcaffigen t)olf 
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eine inbogccmantfc^c ©pcacl)c butc^) eine noc&ifc^c 0becf<^t4)t auf3t»tngen 
311 laffen. VT:ut: in ben Tinfängen bec nocbcaffifd)en 2Xuöbei)nung inacen Tlöffe 
unb ©prad)e eines notbifd)en 'DoIFes t?on glei4>ev 2lvt unb ^eefunft (»gl. 
©. 328 ff.). nXit bec "Kaffe, mit bec caffen^aft^beilimmten Gilbung bet ©pteef»« 
tc»erf3euge, fcblic^iid), tnenn ein X>oIf feine eigene ©ptacbe aufgegeben 
bat, nur noch bie ©pteebtveife, bie taffenbaft beflimmte Kusfptacbe. 
5)utcb bie Ktt, wie ein \)olF, bas feine eigene ©ptacbe »etlocen ^at, bie ange« 
nommene attftembe ©peaebe au6fpci(t)t, Fann es immet noch feine Kaffen3U« 
gebötigFeit »ettaten. j>ie gleiche ©ptaebt wirb 3. S. im Jttunbe einet bteit* 
gefiebtigen 23e»bIFetung anbets Flingen als im ütunbe einet fcbmalgeficbtigen. 
-Die bteitgefiebtige 23e»dIFetung witb minbeflenö eine anbete Kusfpta<b>e« 
n e i g u n g haben. Kommt es aifo itgenbwo babiu; bafi eine ©ebiebt ibt^c ©ptacbe 
aufgibt, fo untb fie il>te Kaffe boeb noch in bet Kusfptacbe »ettaten. Kuf foI4>e 
feinflen tOanblungen betKusfptacbe mu^ alfo bie ©ptaebfotfebung immet bann 
achten, wenn itgenbwo tafftfebe ©ebiebtungen, ißinwanbetungen, ißtobetun« 
gen obet Untetgänge taffifebet Obetfebiebten flattgefunben b^ben. Vtiebt nut 
bann, wenn eine 23e»öIFetung ib^c ©ptacbe wecbfelt, Fann ficb ein Kaffen« 
wanbel »oU3ogen haben; ein Kaffenwanbel Fann auch bann etfolgt fein, wenn 
ficb einet ©ptacbe bie ^tusfptacbe wanbeit. Ittan mu§ wohl annebmen, ba^ 
bie notbtaffifeben ©tämme, folange fte noch in gefcbloffenem ©ieblungsgebiet 
in ibtet Utbeimat fa^en unb folange fte noch fafl taffetein waten, Faum itgenb» 
welche munbattlicben Untetfebiebe ibtet gemeinfamen inbogetmanifeben Ut« 
fptacbe aufwiefen. 

Ws febeint auch tatfdcblicb^ ale ob bie inbogetmanifebe (Btunbfptacbe 
fogat noch 3ut Seit bet etflen l£tobetungs3Üge Faum gefpalten gewefen fei. 
i^ie inbifeben unb itanifeben VDottet füt Kupfet flimmen noch mit ben ent» 
fpteebenben lateinifcben unb getmanifeben Wottetn fo übetein, ba^ man an« 
nehmen mu^, in bet Kupfet3eit, biefet TOotfiufe bet 3ton3e3eit, i>abe untet ben 
inbogetmanifeben ©tdmmen noch ein nacbbatli(b>et "DetFebc jFattgefunben. 
^as VDott füt Kupfet mu^ ficb «Ifo t>on ben ^unbotten biefes IKetaUö aus 
— in ^ettaebt Fommen (nach ©ebuebb^t^bt) ©panien, bie KIpenIdnbet, 3t« 
lanb, ICnglanb unb Ungatn — »on folcb einet ^unbflelle aus mu^ ficb mit bem 
Kupfet felbfl auch bas VOott bafüt übet bie notbtaffifeben ©tdmme »on ben 
Utgetmanen bis 3u ben lltinbetn bin »etbteitet haben, ©o mag etfl wdbctnb 
bes 3. »otcbtifllicben 3<Jbt^tönfcnbs eine gewiffe munbattlid^e ©paltung innet« 
halb bet (Bitunbfptacbe eingetteten fein, 3uetil wohl bie ©paltung in Kentum« 
unb ©atemfptacben. ItT u cb ^ »etlegt bie ©paltung bet inbogetmanifeben (Btunb» 
fptacbe in bie beginnenbe ttXetaU3eit (Kupfet3eit), tUeillet^ möchte fte etwas 
fpdtet anfegen, auf bas Wnbe bes 3. obet ben Knfang bes 2. 3abttaufenbs 
». Ktbois be 3nbain»ine® auf 2500 ». (Cb^* Klle 2In3eicben fpteeben 
bafüt, ba^ bie ein3elnen inbogetmanifeben, bie feelifcben Süge bet notbifeben 
Kaffe wiebetgebenben ©ptacben i^te ©onbetgellaltung etfl bann etfubcen, 
als bie ein3elnen ©tdmme febon als (Dbetfcbicbt beflimmtet "ÜÖIFet in ibeen 
ICnbfi^en fiebelten. Ittan mu^ jebe inbogetmanifebe ©ptacbe ibttm (Beifl nach 
faffen als eine befonbete Kntwott notbifebet ©tammesatt auf bie .ftagen, bie 
ein bellimmtes etobettes (Bebiet mit einet ftemben untetwotfenen Se»öIFe« 
tung gefiellt bott^« 

ICtjl bie KuseinanbetfeQung mit bet ftemben Umwelt, etft bie gefon« 
bette “UoIFwetbung bet notbifeben (Dbetfcbicbt 3ufammen mit 

^ 3n ^oops, KeallejriFon bet getm. KItettumsFunbe, untet „(Betmanen". 
^ UTeillet, Apercu d’une Histoire de la Langue grecque, I9I3» 
® Ktboisbei^ubainöine, Les premiersHabitantsdeTEurope, J89^. 
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bctr ntd)tnoc6if(^>cn Untccf4>id)t fd)affcn 6ic gcfonbcctc tnbo* 
gccmantfcl>e ißin3clfprad)c, 3cQt ccfl entfielen 3nbif4>, Perftfd), (Btit* 

d>tf(t), 3talif4) ufi»., jcQt erfl au4> fprac^Iict) btc "üctbunbcn^cit mit bcc 
Uc^cimat gclojl. 

3cbc tnbogcrmantfc^c ©t)cad)c ifl ein ^tusglcic^ bet angcilammtcn notbifeben 
“ytt unb bcs erlebten befonbeten Btammesfd)irffals, ein ‘Husgleicb ferner, ent* 
flanben aus bem norbifd>en ©pracbgcifl unb ber fprad)Iicben ißinivirFung ber 
niebtnorbifeben \>orbet>6Iferung* ©o wirb es auch »rcflünblicbr warum bie 
©pracben, bie fieb auf ebcmalö unnorbifebem :Boben verbreitet höben, auch 
alöbalb wieber in ficb felbfl munbartlicb jcrfpalten werben, warum hingegen 
bie ©pracben, bie am 3obcn ber Urheimat böften geblieben finb, munbartlicb 
noch ungefpaltcn, noch eine iCinbeit finb, folange noch feine itdrferc T^affen* 
mifebung cingetreten ijlt bie bcUcuifcbcn ©tämme wie bie italifcben treten febon 
in ihren ^rüh3citen mit ihtrn befonberen UTunbarten auf. bie (Bermanen 
ben 'Hörnern gegenübertraten, höUe baö ilatein bes latinifcben ©tammes 
febon UTunbarten ber anberen italifcben ©tämme norbifeber ^erfunft als 
©taatsfpracbe unterbrüeft; bie ©praebe ber (Bermanen jener Seit war noch fafl 
einheitlich, bie vielen einjelnen ©tämme verjlanben ficb noch* ^ei ben itali« 
feben ©tämmen war alfo nach einet T:)ielbeit von UTunbarten bie fo3ufagen 
fünjtlicbe ISinbcit einer ©taat6fpra(he entjlanben, wäbtenb 3U gleicher Seit, 
als tiefe ©taatsfpracbe fi(^> weithin ausbreitete, bie germanifeben ©tämme 
noch bie gemeinfame germanifebe (Brunbfpracbe fpracben, noch t>or ber 2lus* 
bilbung von Utunbarten flanben. 3n gewiffee ^infiebt ijl auch bas (Bermanifcbe 
bes nac^d>viflli(^en 3öhchnnberts noch fo „altertümlich" wie bas hotnerifebe 
(Briecbifcb bes 8. ober 9. vorcbriilliä)en 3öh*^hunberts. tUie es ber inbog er» 
manifeben (Brunbfpracbe erging, fo fpäter bet germanifeben (Brunbfpracbe. 
©ie bleibt von ihter Husbilbung im I. vorcbrifllicben 3öh*^töufenb bis ins 

3öhtht*nbert n. allen germanifeben ©tämmen gemeinfam. 5Die Seit 
ber \>ölFerwanberung fcbajft bann feht rafcb ©paltungen ber (Brunbfpracbe 
unb fo fcblie^licb bie ein3elnen germanifeben ©pracben. lErjl ber frembe Hoben 
unb bie HafTenmifebung fcbajfen ©onbergeflöltungen unb einfebneibenbe 
VOanblungcn, erfl bie ©cbicffalsfragen ber i£roberungs3Üge febaffen bie ©ebief* 
falsantwort ber gefonberten ©praebe wie bie bes gefonberten ‘üolfstums (vgl. 
©*358 ff.). 3fl öber bie ©onberung gefebeben, fo entfleben eben fraft bes nor* 
bifeben ©innes für i£in3eltümlicbfeit fcbnell ein Dolfstum unb eine ©praebe, 
bie felbflberrlicb leben unb ficb 3U fräftiger ©onberart ausgeflalten. Hlle finb 
übetwiegenb norbifeben Hlutes: bie alten 3nber, Perfer, Armenier, Hellenen, 
Hörner, Helten, ©lawen unb (Betmanen; all ihre ©pracben finb von gleicher 
^erfunft, unb boeb höt in ihnen bie Hegabung ber Haffe ebenfovicl eigengiltige 
'Oolfstümer unb ©pracben gefebaffen. 

5)en (Beifl bes (Eroberns, ber iätigfeit unb Hühnbeit laffen bie inboget* 
manifeben ©pracben febon in ihrer (Beflaltung, in ihrem Hau, erfennen. ICin 
Heifpiel: VTaumann höt bie ©ebaffung bes Seitworts als „eine ber ^aupt* 
geiflestaten ber inbogermanifeben 'üölfer"^ be3eicbnet. 

Su bem “üerfueb, bie ©cböpfung bes Seitworts verflänblicb 3« machen, 
bient am beflen ein "üergleicb bes tOefens finttifd)»ugrifcber unb altaifcber ©pra¬ 
cben, ber ©pracben alfo, von benen jene ber oflbaltifcben, biefe ber innerafia» 
tifeben Haffe 3U3uweifen finb, mit bem tUefen bet inbogermanifeben ©pracben, 
ber ©pracben ber VTorbraffe. 5Da 3eigt ficb, ba^ es ein Seitwort in biefen ©pra* 
eben eigentlich gar nicht gibt, ^ie inbogermanifeben ©pracben brüefen ficb 3rit* 

^ PTaumann, Hur3e hiflorifcbe ©pntap ber beutfeben ©praebe, I9l5* 
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ii^örtlicb (»ccbalj auö: „3cb .süchtige (6u jücbtigfl, er jüfhtictt) ben sDer 
otlcid)c (Bebanfe bietet ftd> in ftnnifd^^ugrifeben unb in ben altaifd^en >5prad)en 
bauptwdrtlid> (nominal): „tITein (bein, fein) ben=^unb=3Üd>ti3en (ifl t)orI)an= 
ben)." — 5?ec norbifd>e iTtenfd> füblt fid> als bet* tätige, ber innecafiatifd>e 
ntenfd> fteUt eine ^ätig^eit fefl. „ITXein ben=3aum=fel>cn (ifl üoebanben)"— 
bas mag bie ^atfad>e ungefpanntec tOabtnebmung fogar beffet be3eid>nen ale 
bad inbogecmanifd>e: „34> ben Saum." Bennjeiebnenb ifl eben, ba^ fo= 
gat im (Bebiet fafl untätigen Xt>abrnebntcuö bec Ittenfd) ber inbogermanifeben 
Sprachen ftcb nod) tätig füblt, umbrenb ber ITTenfd^ ber ftnnifd^aigrifeben unb 
ber ber altaifcben Bprad)en felbfl für bie eigene ^ätigFeit fprad>Iid> nur ben 
‘2lusbru(f ber ^eflflellung eines X^organgs ftnbet. Sis ins einzelne Fbnnte 
biefer grunbfäQlid)e llnterfcbieb t>erfoIgt ii^erben. ^a biefes Such nicht Bpracb’ 
iviffenfcbaft treibt unb beren Begriffe nid>t t^orausfeijen barf, mufl es bei biefen 
“Hnbeutungen bleiben. 3r>er gro^c “llbflanb ber (Beiflesarten ergibt ficb aber fd>on 
beutlicb aus obigen “llngaben. 

5?ie cCatfraft ber norbifeben Baffe erfd)eint febon in ihren ♦Sprachen: ein 
(Briff bes (Beifies in bie XlMterfd^einung hinein — hieraus fpringt bie ^d>öp= 
fung bes inbogermanifd>en Zeitworts, ^ier bri^t es: „^ie Htänner fommen." 
3tt oftbaltifd)er unb in innerafiatifd>er (Beiflesart hingegen halb: „5^er JlTänner 
Bommen (ifl üorbanben"), halb „5>ie IHänner (»erhalten fid>) fontmenb", 
halb: „^ie ITTänner (finb) im Bommen." VOohl geflalten ftd> in ben finnifd>= 
ugrifeben unb ben altaifcben Bprad)en aus einem ^auptivortflamm unb ben 
angefügten Bilben (t^ehru'mein, *5ehen=bein, ^5eben=fein ufiv.) fd>lie^lich 
3eitivortähnlid>e t^prad>gebilbe; aber, was man für Perfonenenbungen (wie 
treib»e, treib=fl, treibet) nehmen konnte, finb immer bcutlicl> bie befiQan3eigen= 
ben Bnfügefilben. 2lnfügeftlben bienen ba, wo in inbogermanifchen 0prad?en 
ein Zeitwort gebeugt, ein Hauptwort gebeugt unb in ein3elne ,jfälle (casus,j 
gefeQt wirb; Bnfügefilben brüefen aus, was in inbogermanifd>en Bpracl>en 
Porworter unb Verhältniswörter ausbrüefen (in bem ^aus = ^^aws-innev^ 
halb; in meinem »5ciusMnein=innerhalb; ber Cifd>, ber fid> in meinem 
»5aus befinbet ^ ^ »5cius=meinännerhalb=beftnblich(er) ^ifch)* Vaher 
biefe '^prad>en fügenbe (agglutinierenbe) '^pracl>en. 

Sie finb für eine raffenfunblid>e Betrachtung aud> beshalb wid>tig, weil 
man fid^ ben ber oflifchen Baffe 3U3uwcifenben Qprachflamm »on fügenber “llrt 
»orflellen barf. ItTit einer fügenben (Sprache, mit folch einer t5prad>e bes \)or= 
gangfeflflellens, minbeflens mit ber Beim» unb Urform einer fold>en fügenben 
^prad)e, muf? wohl bie oflifcl>c Baffe gegen XVeflen hi« *« (IJuropa eingeftefert 
fein, l^ine fügenbe Sprache mu# woM bie arteigene ^prad>e ber 0flraffe ge^ 
wefen fein in bem 5eitabfd>nitt ber Vorgefd>ichte, ba bie (l>flraffenflämme nocl> 
ein felbflänbiges iDafein führten, (l^flifchem befchaulicl)em XVefen entfpricht aud> 
ber (Beifl einer fügenben Sprache. j)as tfinfiefern ber Baffe in ber \>or3eit, ihr 
minber fd>öpferifchcs, minber tätiges XVefen, folche 3üge würben fich mit ber 
<Beiflesfrifd;)e unb bem Bngriffsgeifl ber inbogermanifchen Sprachen nid>t »er= 
einen laffen. 

^ahen aber — fo mu^ eine ftch nun einflellenbc ^rage lauten — bie unter» 
worfenen Vorbewohner im Bereid> ber inbogermanifchen 0prad)en ni4>t burd> 
ihre (Beiftesrichtung auf bie übernommenen unb fortan »on ihnen gebrauchten 
•Sprachen auch ihr Iteil eingewirFt? ^aben bie Sprachen ber norbraffifchen 
'Stämme nid>t (^infiüffe erfahren burch binarifd>e, ix^eflifd^e ober oflifche ober 
auch irgenbwelche afiatifd>cn (Beiflesarten? — iDiefe fragen finb oben fchon 
3um Ceil bahin beantwortet worben, ba# überhaupt bas (£ntflehen ber 
grünblid>en Verfd>iebenheiten 3wifchen ben inbogermanifchen «Sprachen als 
<1. S- Ä. (öüntber, iDtfrf). 2(afTcnhiiibc 3J 
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ein Kusglcid) 6cc inbogccmanifc^cn Ucfpcad)c mit 6cc Ianbfd>aftli4) unb mcnfc^* 
Ud) frcmbcn llmirclt gebeutet tuucbe. nic^t an Kaffenmifc|>ung muff ba* 
bei geba4)t tuecben; fcffon bas (Ztlebnis bet fcemben Umiuelt in ibcen iEnbffQen 
muff ffcb ©vcad>ieben bec Vtocbffämme ausgebcüift höben» 

lieffen ficff abet fteheclich/ tt>enn bie ©ptachmiffenfchaft etff bie ^äffcten 
gefunben höt, in jebec inbogecmanifcffen ©pcacffe f^on in frühen Seiten ge¬ 
ringe iBintüirfungen fremben (Beiffes feffffeUen» ©o t»irb man vielleicht bie 
aufferorbentlich bebeutfamen T)erluffe unb Kbtvanblungen, bie bas iCng- 
lifche (vom ©tanbpunFt ber germanifchen (Brunbfpracffe aus) erfahren höt, 
auf bie nicht ju unterfchägenbe 5>urchmifchung bcs englifchen \)oIfes mit tve- 
ffifchem Slut jurürfführen bürfen, tvobei man aber nicht überfehen bürfte, 
baff fich im iCnglifchen germanifche ©pracffeigenheiten erhulten höben, bie in 
ben anberen germanifd)en Sprachen nicht betvahrt tvorben finb. — 5)as Kit« 
in bi f che höt f<hon fpra<hljd>c (ivenigffens©aQbau«)cformen, bie an ben (Beiff 
afiatifcher (altaifcher) ©prachgeffaltung erinnern, unb leicht läfft fich bas aus 
ber inbifchen Umivelt raffenfunblich erflären. ^ie neuinbifchen Sprachen höben 
fich itt ihfcm 3au tueitgehenb bem 25au ber 5>ratvibafprachen 3nbiens ge¬ 
nähert.^ ICine “Keihe von iCintvirfungen bes Sprachgeiffes nicht-norbifcher 
Schichten auf bie inbogermanifchen Sprachen ber norbifchen S<hichten höt 
’öüfing ertviefen in feiner fehr bea(h)tenstverten Krbeit „"üdlferfchichten in 
3ran"»^ 

Sei jeber tOanblung einer Sprache tvirb bie Sprachtviffen- 
f^aft fünftighin auch nach ben JITÖglichfeiten raffifcher iBin* 
tvirfungen fragen muffen, benn es iff hoch fein Sufall, baff j. S. bas 
heutige Krmenifche unb bas hantige Perfifche, Spra<hen alfo, bie b^ute von 
Vblfern vortviegenb vorberafiatifcher Kaffe gefprochen tverben, fich Klt- 
armenifd)en unb Kltperfifcffen eben in ber Kichtung entfernt höben, baff fie fich 
bem Sau ber faufafifchen Sprachen nähern, bie ber vorberafiatifchen Kaffe 
eigen finb. i£s iff hoch fein Sufall, baff bas Cocffarifche fich bem Sau altaif4>er 
Sprachen genähert höt, ben Sprachen alfo, bie ber innerafiatifchen Kaffe art¬ 
eigen finb, ivel^e Kaffe fich jö im tocharifchen X)oIf bei Schtvinben ber nor¬ 
bifchen Schicht ausbreiten muffte, ^üfing bringt überrafchenbe Selege für 
folche raffifch-bebingtcn Umtvanblungen, tveshölb feine eben genannte Krbeit 
ber Sprachtviffenfchaft ganj neue tOege jeigen fann. Karftens, 5)ie (Ber- 
manen, 1928, S. 128, nimmt eine „iSintvirfung bes ^innifchen beju). IBff- 
nifchen" auf bie fchtvebifcffen HTunbarten bfflich ber (Dfffee an. ?Die Kaffen« 
funbe tvirb in einem folchen ^alle fich fragen, ob es fich hier nicht tveniger um 
ben IBinffuff einer Sprad)e auf eine benachbarte als vielmehr um bie Kus« 
tvirfung einer Kaffenfreu3ung auf bie Sprache hönbelt, in biefem (falle um bie 
Kustvirfung bes iBinfreujens offbaltifcher Kaffe — ber Kaffe, ber urfprünglich 
bie ffnnifch-ugrif<hen Sprachen jugehören — in bie vorher flärfer vortviegenb 
norbifchen (Bruppen fchtvebifcher Sprache öfflich ber 0fffee. — ItTan tvirb aber 
auch unter Umffänben für bas 'üerhörren ober bie langfamere tOanblung einer 
Sprache gegenüber vertvanbten Sprachen rafftfehe (Brünbe vermuten bürfen, 
ivenn bie betreffenben t)ölf er etiva gleiche Umtvclt unb (Befittung jeigen. (Ob nicht 
3» S. bie Seiuahrung reicherer Seugungs« (5)eflinations« unb Konjugations«) 
formen imsDeutfehen gegenüber ben anberen germanifchen Sprachen bem ver- 
hältnismäffig ffärferen ober minber geringen IBinfchlög ber immer fchon als 
„fonfervativ" gefchilberten fälifchen ((Cro-magnon«) Kaffe 3U3ufchreiben iff? 

IBine ^atfache ber Sprachgefchichte fönnte ihre IBrflärung ebenfalls burch 

^ "ügl. (Bünther, Kaffenfunbe IBuropas, 3- Kuff., 1929, 189- 
^ IHitteilungen ber Knthr. (Befellfchöft tOien, 3» »folge, Sb. 16, 1916. 
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tafftfd)e T>cct>ältniffc erfaßten: bie Catfad>e bec fogen. gccmantfcf>cn Caut* 
t)ccfc|>icbung, bie auch bie ecjle ilauttjecfcbiebung genannt ojicb. iDuccb 
biefen £autinanbel nämlid), bec ftd) etena um bas 3abc 500 v, allmäb* 
lieb burebgefegt b<iben mag, b<^ben ficb bie gecmanifd)en ©pcacben als eine 
©onbeegtuppe febaef »on ben anbern inbogeemanifeben ©pcacbcn gefebicben* 
VTacb biefem ^autinanbel entfpeaeb u* 0* jebem inbogeemanifeben p, t, k ein 
getmanifebes f, b (gefptr. tnie engl, th), h; jebem inbogeemanifeben b, d, g ein 
geemanifebes p, t, k. 

Ittan böt fteb nun immee gefeagt: tnelebes ifl bee (Beunb bafüe, ba^ bie (5ee* 
manen biefe iLautt?eefd)iet)ung t)oU5ogen b^ben? — Kuf biefe efeagen ftnb feit 
3afob ©eimm eine Keibc fteb tuibeefpeeebenbee Kntwoeten gegeben euoeben; 
baeuntee aueb iviebee fold)e, t»elebe bie geemanifebe itautoeefebiebung aus bem 
Kufentbalt bes uegeemanifeben "üolfes in einem (5ebiege eeHäeen inoUten (fo 
bueeb Ittevee unb (tollig). iEine befeiebigenbe obee irenigjlens aUgemeinee 
angenommene IBeHäeung i>at ficb noeb niebt geboten, ißs ifl abee Hae, ba§ 
bas »oegefebiebtliebe Sufammenjlo^en bee noebifeben mit bee fälifeben ((teo« 
magnon») Kaffe immee fd^on als biellefaebe bee geemanif(b>en ilauttJeefebie* 
bung angefeben moeben ifi. iBben bee ©tamm inbogeemanif4)ee ©peaebe, 
tuelebee ben fläeFjlen fdlifeben iSinfeblag eefabeen J^at, l>ätte bemnaeb bueeb 
biefen iBinfeblag eine tPanblung feinee Kusfpead;>e in bem oben bejeiebneten 
©inne eefabeen. 5)ie Knnabme eefebeint febe »eelorfenb. Coeruentbul ^at fie 
aus tjoegefebiebtlieben unb fpeaebcuiffenfebaftlieben (Beünben abgemiefen.'* 
©ie tnieb fteb tuobl immee cuiebee einjleUen, obfebon ibc jeitliebe (Beünbe ent* 
gegenjteben. 5)ie geemanifebe ä-autüeefebiebung ijl—aueb tnteb iRaeften^ — um 
bas3abe500t>. (Cb*^* bueebgefübet gewefen. VTun ijl abee bas 3ufammenteejfen 
bee noebifd;>en mit bee fälifeben Kaffe auf noebtneffbeutfebem 23oben »iel feübce 
ansufegen, wie ©. 33^ geaeigt woeben iff. Klan wieb faum annebmen, baff fieb 
bas Sufammenteeffen unb bie KTifebung bee beiben Kaffen noeb fo fpät übee 
bie jue Seit bee itautr>eefebiebung febon weitee »eeffeeuten Oeemanenffämme 
fpeaeblieb ausgewieFt b^be. 

Klie febeint eine eaffenFunbliebe 3eteaebtung ju eegeben, baff bie ^eage naeb 
bem iEntffeben bee tlautoeefebiebung ebee umgeFebet geffellt weeben muff, baff 
tJielleiebt geeabe naeb bem (Beunb bes X^iebt’iSntffebcns bee fLautt>eefebiebung 
bei ben nid^tgeemanifeben \)öIFeen gefeagt weeben muff t tOelebes iff bee (Beunb, 
waeum bie ^^T;iebt»(Beemanen bie (Lautoeefebiebung niebt »oUjogen höben? 

“Die Kntwoet wäee bann etwa bie: bie ^^l:iebt=(Beemanen wueben auf ibeen 
Sügen bee Uebeimat entjogen unb fiebelten geeabe untee l?öIFeefebaften, beeen 
Kaffenaet unb beeen ICinwieFung aueb jebe beginnenbe X)eefebiebung aufbalten 
obee eürfgängig maeben mufften. iDie eeffe (taut»eefebiebung jeigt fteb — tt>ie 
aueb fpätee bie jweite — böuptfäeblieb geFenn5eiebnet bueeb ein ifintffebcn »on 
Keibelauten aus l?eefeblufflauten, bueeb ^tn ©peeeben aifo, bas glei(^fam mit 
mebe CungenFeaft gefebiebt. bie jweite (Lautoeefebiebung, bie im 5. 3öbt^b‘ 
n. e»oU30gen gewefen fein muff, unb bie bie beutfeffe ©peaeffe in ^oeb* unb 
VTiebeebeutfeb gefpalten böt, wiebee butd> ben gleieben Sug geFennjeiebnet iff 
— 3.3. aus anlautenbem p,t, k wieb pf, z, ch—, fo 3eigt fteb, baff «m beutfeben 
unb übeebaupt noebifeben Uebeimatgebiet, b3w. an bem boet gewabeten Su* 
fammenbang »oewiegenb noebifebee KTenfebengeuppen bie X^eigung 3U foleben 
(lautreefebiebungen baueenb böftete. ^e3eiebnenb iff, baff bei bee 3weiten ilaut* 

1 "Dgl. tüiFIunb, 3ttbogeemanifebe ^oefebungen, 3b. 38, IbJ7, ©. 82—90. 
^ tlöwentbal, 0AAATTA, Unteefuebungen 3ue älteeen (Befebiebte bee 

3nbogeemanen. tOoetee unb ©aeben, 3b. X, 1927. 
® Kaeften, Germanerna. Sprak och kultur, 1925. 



"Haffe un& ©peaebe 

tJctfcbiebung, feer fog. I)<^4)bcutf4)cn Ä.auttJccfcbiebung, bas ntcbcc» 
fä<bftfd)c (Bebtet, bas VTeuecungen abbolbe, am ffärfffen fälifdb bucebmifebte 
(Bebtet, noch ^cutc nicht nacbgefolgt tff (»gL ©. 37^), twäbtenb ftcb bie t?ec> 
febtebungsnetgung \>cxxtt auch im iDanifeben bemetfbae macht: anlautenbes 
t neigt boct ju ts, tnie es im 2ntbocbbeutfcben ju ts gcinotben iff. ^ätte bie 
fälifebe Haffe innerhalb bet (Becmanenffämme ben Hnffoff juc dautneeftbie» 
bung gegeben, fo muffte ja auch bei bec bc»cbbeutfcben Cautnetfebiebung am 
ebeffen eine ißinmicFung fäliftber Haffe vermutet meeben, unb jtnac am 
ffaefffen auf bewtis^nt fübbeutfebem (Bebiet. 

5Die VTeigung jut “ücefebiebung in gleicher Hiebtung, in ber Hiebtung auf 
eine »erffärFte ^auebanmenbung, auf eine Hebauebung (Hfpiration) (inie bie 
©pracbiviffenf(baft fagt) läfft ftcb «ber auch in einigen ni<btgermanifcben 
Sprachen beoba(bten, trenn es auch in biefen nicht ju einer entfpreebenben 
rollen “üerfebiebung gekommen iff. 3m Uriranifeben jeigen ficb ror HXit« 
lautern “üerfebiebungen ron p, t, k ju f, b/ ch* t)erfcbiebungen gleicher Hieb* 
tung jeigen ficb in inbifeben Htunbarten, auch in ber inbifeben Sprache ber 
3igeuner» “üerfebiebungen gleicher Hiebtung jeigen ficb im Hcltifcben unb 
jeigen ficb im Hrmenifcben: „?Das Hrmenifcbe jeigt eine faff ganj gleicbgericb* 
tete Hautrerfcbiebung",^ ebenfo anfebeinenb bas Coebarifebe» 3nt (Dsfifeben 
unb Umbriftben, biefen beiben italifeben HTunbarten, trerben k unb p im 
3nnern ber VOorte ror t ju h unb f: Octavius entfpriebt Uhtavis, recte ent» 
fpriebt rehte; scriptae entfpriebt skriftas» Schon bie bh, dh, gh ber alten 3n» 
ber treifen auf ffarfe Hebau(bung, unb all biefe 5eugniffe laffen es febr irabr- 
fcbeinli<b crfd;)einen, baff auch bie anberen inbogermanifeffen Sprachen, baff 3*3. 
auch bas (Briecbifcbt unb Cateinifebe ib»^c P/1 unb k ffarf bebuuebt ausgej^pro» 
eben buben. SDaff es in all biefen niebtgermanifeben Sprachen nicht 3U einer 
Hustvirfung ber Derfebiebungsneigungen fam, fönnte feinen (Brunb barin 
haben, baff ben niebtnorbifeben, anfebeinenb befonbers ben »oririegenb ircff» 
rafftfd^en, 23cr>ölPerungen im Umkreis ber inbogermanifeben Spratben bie ge» 
bauchte Husfpracbe artfremb trar unb iff. 5)ie buudffofe Husfpracbe ber p, t 
unb k 3. S. im »fran3Öftfcben iff begannt: bie treffifebe ober rorffebtig gefagt: 
bie niebtnorbifebe 3eimifd>ung äuffert ficb fo-^ .früb3citi0 mürben febon im 
llateinifcben bie h ffumm, bas Hcltifcbe reriranbelt f 3u h, bas Spanifebe, 
ron einem Mtiberifcben Htifebrolf gefpro<bcn, rermanbelt feine f ebenfalls 
3u h unb läfft fie bann rerffummen. 3« uU bem febeint ficb bie tOeffraffe 3u äuffcrn. 
Sie äuffert ftcb genau fo in fübenglifeben ITTunbarten, tro bas h ebenfalls 
im “üerffummen iff. 2luf bie Itanbesfpracbe felbff fommt es nicht an, nur auf 
bie Haffe. XX>o immer in einer inbogermanifeben Sprache bie VTcigung 3ur 
\)erfcbiebung »orbanben mar, ba muffte niclleicbt nor allem bie VOeffraffe fie 
bureb \\>tt Husfpraebe tilgen. HusmirFen fonnte ficb bie VTeigung 3ur “Der» 
febiebung nur im raffifd) reiner gebliebenen ^eimatbe3irP ber inbogerma» 
nifeben X)dlFcr. 

So etma ffellten ficb »um bie He3iebungen 3mifcben Haffe unb Sprache im 
i^inblicf auf bie Catfacbe ber erffen Hautnerfcbiebung bar. iOoeb fann begreif* 
licbermeife bie obige SDarffellung nur ein 'Oerfueb 3ur ^Deutung ber ^ict be» 
trachteten »fragen fein. ICine Höfung ber »fragen bebürfte noch nicler iein3el» 

1 X>gl. UTeillet unb X>enbrv6s, Grammaire comparee des Langues 
classiques, J92^. 

® (Lapouge, Questions aryennes, Revue d’Anthropologie, Hb. 18, 
J88b, S. 185, meint umgekehrt, bie fur3f6pff'gen HeuolFcrungen neigten ba3u, 
bie inbo»germanifcben kh, th, ph trie k, t unb p 311 fpreeben; bas 3eigten »franf» 

reich unb Sübbcutfcblanb. 
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betracbtungcn. ivirb ftd> 3. in bicfem Sufammcnböng auch alöbalb 6tc 
^fra0c cinjlcUcn, warum bic ttcrmanifchcn \?bIFcr nach üöUig burcbgcfübrtcr 
ccflcr itautt)ccfd)iebung 6ic tCrflbctonung bec VDörtcr — bic Betonung ber 
erilcn ^5ilbc bc6 XX)ortc6, b3U>. bet *5tammfilbc — burebgefübrt bt^ben im Oegen« 
fag 311 ben tnbogermanifeben \)blfcrn, bic 3um Ceil fajl bei ber freien inbogerma* 
nifeben Betonung verblieben ftnb (wie bas tlitauifcbe unb 0crbifd>e), ober biefe 
in anbercr Weife, meift aber nicht im Binne einer iCrftbetonung abgeänbert 
haben. ‘2tud> hier Ud> aber feflfteUcn, ba# anbere inbogermanifd)c Bpra» 
d>en ebenfalls »Spuren einer <£rflbctonung 3cigcn. „3m !Reltif(bcn bat bas 
3rldnbifcbe ebenfalls einen flarFcn VOortton auf bic erflc ‘^ilbc gelegt, ber 
jlarfc <£inwirFungen ausgeiibt febr altertümlid>en ilatein ifl 
bic crfle Bilbc anbers bebunbclt worben als bie Utittelfüben"^ — alles ^tn» 
3cicben burd>gcfübrtcr ^^rflbctonung ober aufgehobener VTeigung 3ur l^rfl» 
betonung. 

5)ie 3weite, bie bod>beutf^c Hautvcrfcbicbung fegte fort, was bie 
erjlc begonnen b^ttc. Bie bcbcutet „eine teilweife VDicberbolung ber l^rfcbei» 
nungen ber erilcn Hautvcrfcbicbung unter etwas verfebiebenen formen 
5>icfc 3wcitc Hautverfcbicbung, bic nach ITTeillet im I. nacbcbrilllicbcn 3abc" 
bunbert begann, muh vor bem tBnbc bcs 5. 3abrbunberts voll3ogen gewefen 
fein. Bei biefer \?crfd)icbung Fann man ben “JliisgangspunFt beilimmen: fic 
mu^ vom alemannifeben Btammc ausgegangen fein, boeb 3u einer 5cit, als 
biefer noch nicht gan3 in fein heutiges (Bcbiet cingcrücFt war. ^eute erfebeinen 
bie beutfeben HTunbartcn fo gelagert, als ob vom bc'cbalcmannifd^en (Bebict 
ber Bd)wci3 aus bic Derfebiebungen ber ein3elncn Haute norbwdrts gebrungen 
wären, fo aber, ba# bic vorbringenben \)erfd>iebungswellcn nid)t alle gleid>= 
weit norbwärts gelangt ftnb. Htan Fann brei ober fogar fünf ungleich i^eit 
nörblid) rcitbenbe \)erfd)iebungswellen unterfebeiben — fie buben bic munb- 
artlicben <Brcn3en innerhalb bes beutfeben Bpracbgebicts mitbeflimmt — unb 
aus ihrer ungleid>en Verbreitung gebt ibe <^rrcgungsmittcIpunFt, ber Bern bes 
(Bebiets ber alemannifeben HTunbart, Flar hervor, i^inc l^inwirFung ber 
fälifeben Baffe wirb man hier Faum annebmen (vgl. B. 378), unb boeb ifl bic 
3wcitc Verfebiebung ber erflen in ihren lautlichen iCrfcbeinungen fafl glcid)» 
gerid>tct — eine cEatfacbe, welche auch gegen bie ‘2lnnabme eines fälifeben 
<^inbiuffes innerhalb ber Vorgänge ber erflen Hautverfebiebung fpreeben Fann. 

t£s but nun ^'orfeber gegeben, bie ficb bic cCatfacbc ber erücn unb 3weitcn 
Hautverfebiebung aus Bpraebübertragung eines nicbtgcrmanifd>cn VoIFcs 
auf bic (Bcrmancn erFlärcn wollten. Bolcb eine Vermutung buben Bigmunb 
^cift^ unb Braun^ ausgefproeben. 5?ic Busfübrungen biefer Bpraebwiffen^ 
fd>after, bic 311 ber allen ^atfacben wibcrfpred>enben Bnficbt führen, bic 
(Bcrmancn, urfprünglid> eine nid>tinbogcrmanifcbe Bpraebe fprecbenb, butten 
ihre inbogermanifebe Bprad>e von einem von (Dflen einwanbernben VolF 
crbulten, butten bann an ber ihnen artfremben inbogermanifeben Bprad^c 
3ucrfl bie erjlc Hautverfebiebung burebgefübrt unb wären bann, wie ^cifl 
weiter ausfübrt, im fübbeutfd^en Bereich ivciter fprad^licb fo beeinflußt 
worben, baß bie Bprad>c ber beutfeben Btämnie bic 3wcitc Hautverfd>ie= 

^ ntcillct, Caracteres generaux des Langues germaniques, J9J7. 
^ pfeift, ?Dic germanifebe unb bie b^*d>bcutfcbc Hautverfebirbung fpracblicb 

unb ctbnograpbifd> betrachtet; Beiträge 3ur (Bcfcbicbte ber beutfeben Bpraebe^ 
Bb.36, IblO. — Bllcrbings treibt ,fcift „eine tenben3iös germancnfcinblicbc 
Wißenfebaft" (»^uß, H^bcutonißa, 3abrg.5, 1928, ^eft l). 

® Braun, 3apbctitifcbc Btubient Vic UrbcvölFerung (Europas unb bie 
»jcrFunft ber (Bcrmancn, Ibl'b. 
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bung etfabten ^ätte — öiefe Husfübcungen d^cifls ftnö fpcacbiviffcnfcbaft» 
lieb nach bem Urteil &es ©praebanffenfebafter« ^ebcigbel^ nicht b<tlt= 
bar* 3nbeffen ^at ^eifl feine Unterfuebung vorgenommen, bevor bie vorge» 
fcbicbtlicben iErfebeinungen fo geUärt ivaren, ivie fie beute geHärt finb. (iin 
Dolf nämlicb, bas mächtig genug geivefen wäre, ben (Bermanen jur Seit ber 
germanifeben (erflen) ilautverfcbiebung feine ©pracbe aufjujivingen, 
mü^te fi<^ bureb (Brabfunbe unb ©tilivanberungen in ber “Uor» 
gefebiebte (unb jtvar im U vorcbriftl. 3ubetuufenb) unverfenn« 
bar ausgeiviefen buben* iBin foicbee X>oU i|l nicht begannt* ^eijl but ju 
feiner Betrachtung ber be>cbbeutfcbcn ttautverfebiebung einfach bie beu = 
tige Haffenverteilung in SDeutfcblanb nach Hipleps Harten bceungejogen. 
©0 mu^te er überfeben, ba^ gerabe in ben frühmittelalterlichen 3ubebunber= 
ten, gerabe in bemSeitraum, innerhalb beffen bie boebbeutfebe tlautverfcbiebung 
ftcb auöbreitete, ©übbeutfcblanb minbeftens fo vortviegenb norbifcb befiebelt 
war wie beute V?:orbbeutfcbIanb (vgl* ©* 378, 38b)* ?Die VDieberausbreitung ber 
von ber germanifeben Ibölferwanberung teils wieber ausgerotteten, teils ju* 
rürfgebrängten 0ftraffe unb anfebeinenb auch bie 2(usbreitung ber binarifeben 
Haffe but in jtärFerem Husma^e wohl erfl im fpäteren UTittelalter eingefegt 
unb ftcb bann anfebeinenb auch fpracblicb bemerfbar gema(f>t* 

UTan wirb eine i^inwirFung ber binarifeben Haffe wohl febon barin ver= 
muten bürfen, ba^ im (Briecbifcben unb Heltifcben ein s in beitimmter ©teb 
lung entweber ju h geworben ober gan3 weggcfallen i|l* VTamen von 0rten 
mit ©aljvorfommen wie bie bes HIpengebiets, fo ^allfiatt, Heicbenball, 
^allein, ^allau, ^all unb ^allwil, werben wohl ben inbogermanif^en Be* 
flanbteil sal (©al3) enthalten* Don VTorbgriecbenlanb bis ©übbapern unb bis 
in bie ©cbwei3 mu^ ja bie binarifebe Haffe von ber 3ungfiein3eit an bie auf 
biefem (Bebiet gefproebenen ©pracben mehr ober weniger beeint!u^t, unb von 
hier aus Fönnte bas VDort „^all" ftcb weiter verbreitet buben* i£ine iCinwir* 
Fung gleicher Hrt wirb man für bie vorberaftatifebe Haffe — bie ja ber binari* 
feben mehr ober weniger nabe verwanbt ift — annebmen bürfen, ba auch im 
Hltperfifcben s 3u h geworben ift. 

(Zinc fpracblicbe tBrfcbeinung innerhalb ber beutfeben UTunbarten bes 9* bis 
n* 3ubt^bunbcrts febeint mir ebenfalls bie IBinwirFung binarifeben Blutes 
3u verraten* ©ie ijt bureb auffällige Umjlänbe geFenn3eicbnet. iCrflens: fie ver* 
läuft in einer Hiebtung, bie berjenigen ber beiben ttautverfebiebungen gerabe 
entgegengefegt ijF; fte macht nämlich aus einem Heibelaut wieber einen Der* 
feblufilaut i bas b tvicb 3U d (vgl* engl* thing = beutfeb Ding)* Sweitens; biefer 
tOanbel von b 3« d gebt um 750 n* (Cbr* vom baperifd^en ©üben aus (alt* 
bapr* d), bringt ein wenig fpäter in ber alemannifd>en lITunbart bureb, ge* 
winnt tm 11* 3ub»^bunbert bie (Bebiete ber mittel* unb nieberfränFifcben Hlunb* 
arten unb erjt im 13« unb J^* 3ubcbut*bcrt bie nörblicben (Bebiete nieberfäcbfi* 
feber tllunbart*^ t£s ifl febr be3ei(^nenb, ba0 ber VDanbel von ber baperifd)en 
HTunbart ausgebt: bie Bapern butten in ihren (Bräbern am frübejFen Fur3e 
©cbäbel ge3eigt; fie butten auf ihrem iBinwanberungsweg oflifebe, ojlifcb* 
binarifebe unb binarifebe, fubetifcb unb wohl auch ojlbaltifd> untermifebte ^e* 
biete burd^febreiten müffen* d'ewb3eitig muft (Deflerreicb unb Bapern einem 
ftarFen tOiebereinficFern ber 0flraffe unb noch jlärFerer Dermebrung binarifeben 
Blutes von ben Hlpen her ausgefegt gewefen fein* 

Hls nid^tnorbifd^e ^^inwirFung, im »falle ber beutfeben ©pracbe wabrfebein* 

1 Bebugbcl, (Befcbicbte ber beutfeben ©pracbe, I9I6* 
^ Dgl. Hinge, Deutfd^e ©prad>gefd)icbte, (leip3ig 1921* 
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lieb als binacifebe iCintDiefung, ju beuten ijl aber aud) bie fog. 5)tpbtbo«« 
giecung. ©te ifi »oegebrungen vom (Gebiet bec bavccifcb'ö^letceicbtfcben Utunb* 
atten unb jeigt ftcb boct juetfl im 13* ^ub*^btinbect. ^m VToebbexvettfeben gebt 
bte 5Dipbtbc>'i0*^*^wng nxeitec. 5)oct ifl lieb 3U leib getuoeben, gut ju gout, 
2llee 3U !EIäi, gto^ ju geou^.^ iBejeiebnenb iii, ba§ aueb im ^febeebifeb^n, aifo 
auf ebenfalls binatifcb bucebmifebtem ©pca<b0ebiet, u in getwiffen fällen ju 
au tüitb, unb ba^ aueb in ISnglanb — boct allecbings nicht buccb binacifebe 
Ifiintüicfung — bie ^^»ipbtb^^ngiecung »om ©üben \>et, alfo aus unnocbif4)em 
Oebiet, uotgebcungen ifl. 3n Vfocbenglanb mie in VTiebecbeutfcblunb gilt 
immer noeb bie 2lusfpcacbc ;r^us^^; bis in ben VTorben b^^t ft^b bas nicht* 
norbifebe „^aus" in beiben llänbetn no^) nicht buccbgefeQt. 

IBin lEinwanb mag ftcb ergeben: „^us" gilt auch im “Mlemannifcbcn, beffen 
(Bebiet beute »oriuiegenb niebtnorbifeb ifl. “Hber ber leiniuanb tuirb hinfällig, 
tuenn man ihm bie raffen^unblicb ebenfalls bejeiebnenbe Catfacbe entgegen* 
hält, ba# bas alemannifebe (Bebiet einem norbitalienifcb'fran36fifcb*aleman* 
nifcb*nieberfränHfcben atusfpracbefreis angebört, in tuelcbem langes u 3u ü 
getuorben ifl ober tuerben mill, in melcbem, tuenn nicht ber Hautnxanbel felbfl, 
fo bie Steigung ba3u, ein Ißntfleben uon au aus u uerbinbert. 3n einem 
großen ^eil bes alemannifeben (Bebiets, 3* ö«ä> »ni iSlfa#, gilt bie ^us* 
fpra4)e „^üs". 5)ie fpracblicbe ierf(^>einung aus u ein ü gebilbet 3U haben ober 
bilben 3u wollen, gilt im ^ran3Öfifcben burebaus unb tritt ebenfo im VTo^b* 
italienifcben, Ollemannifcben unb Vtieberfränfifeben (^ollänbifcben) auf. 3n 
einigen fran3dfifcben llTunbarten iil ber u*lLaut (gefebrieben ou) febon fafl 
3U ü geworben. ^Jiefer ‘Husfpracbefreis febeint im (BegenfaQ 3U bem uorber 
betrachteten uorwiegenb binarifeben :Rreis einem “Jlusfpra^efreis uor* 
wiegenb oftifeber ^affe mit weflifd^em Ißinfcblag 3« entfpreeben (f. tH-arte 
XX, ©. 307). 2luf beutfebem ©praebgebiet wirb man einen “Husfpracbe* 
Freis (wie auch ^ausformenFreis) flärFilct binarifeber unb einen 2lusfpracbe* 
Freis (wie auch ^ausformenFreis) flärFjler oflifcbcc leinwirFung umgren3en 

Fönnen. 
3um 2lusfpracbeFreife flärFilcr binarif4)er IßinwirFung mochte ich auch 

folcbe IBrfcbeinungen 3äblrn wie ben tüanbel »on 1 3u i — VOalb 3U tDoib im 
Ittittelbaperifcben — unb ben uon e 3U ö (böte = gebeten) im tlTittel* unb ©üb* 
baperifeben, b. b* ben öjlerreicbifcben lltunbarten, woher bas ©ebriftbeutfebe 
ja auch Höffel (für älteres Hefel), 3«>älf (für älteres 3t»clf) erhalten bat, 
ebenfo wie ^ülfe unb gültig neben »oilfe unb giltig. ©priebt man biefe formen 
nacbeinanber aus, fo mag einem bie gerunbetere ^orm auch als biejenige er* 
febeinen, 3u weldjer eine binarifebe Htunb* unb TXieferform beffer pa^t als eine 

norbifebe. 
3u einem 2(usfprad>eFreife oflbaltifcber ICinwirFung möchte ich S^änemarF 

unb ©übweflnorwegen 3äblcn.^ 3ni P./IO. '^a\>v\>unbctt n. (t^t* bat ficb inner» 
halb bes 5)änifcbcn für k, t unb p im 3nlaut g, d unb b ergeben (norwegifcb 
rike, bänifcb rige „Tieicb", n.bite, b. bide „beiden", n. gripe, b. gribe „greifen") 
unb biefen tDanbel haben aud> bie fübweflnorwegifcbcn JITunbarten, Ittunb» 
arten eines oflbaltifi untermifebten (Bebietes, burebgefübrt. ITTan ijl ja kiebt 
ba3u geneigt, bie härtere 2lusfpracbe in biefen fällen für bie mci>v norbif(^e, 
bie weichere für bie mehr ojlbaltifcbe 3U halten. 

2lber nicht nur bie ©preebweife einer 'Haffe ober T^affenmifebung wirFt auf 
bie übernommene ©pracbe ein; auch bie (Beiflesart einer Tlaffe mu^ auf 

1 pgl. Heis, SDie beutfeben munbarten, ©ammlung (Böfeben ö05, Ib20* 
^ Über beren raffifebe 3efieblung fiebe „TlaffenFunbe iSuropas". 
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eine übetnomntene ©pcad>e eintniefen. 2tuö "Haffenerfebeinungen ec« 
Fläct fteb, mte oben (©. ^80) ausgefübet tnuebe, bie enfebe Befonbecung bec 
einjelnen inbogeemanifeben ©pcad>en unb ibcc bann ftcb immer mebc eetnei« 
ternbe iCntfernung t>onetnanber. “Hus ^affenmifcbungen ecFläct ftd> aber aud) 
3um Ceil bte 5erfpaltung einer ©pracbe in JtTunbacten« 

ItTan tnirb annebmen muffen, baff ber fpeaebütbc 2(u6brucf offifcbec JlTen« 
f(ben ftcb buccb geringere (Beffaltungsfraft ^enn3eicbnet unb wirb bie HTunb« 
arten europäifcbec ©pracben bacaufbin unterfueben muffen. — 3cb glaube 
einen mefentlicben Unteefebieb beobad>tet 3u b^ben 3n?ifcben bem ^^eiebtum, 
ber ^Xuöbrucfefäbisfeit unb VTeufcböpfungsfäbisPeit bec febtnäbifeben JTIunb« 
arten beö 3iemlicb »oeeniegenb norbraffifeben VTecfartals unb bem geringeren 

ttt u n b a r t, a u 0 f o r m, 
Kaffe- haben nicht gemein* 
fame Ö5ren3en, treffen aber 
3ufammen innerhalb folgen* 
ber (Öebiete: 

I. nieberfäcbfffdKunbfrie* 
fifd)e ii^unbart, nieber* 
fäd)fffcbe0 unb friefifebea 
<3au0, nerhältniemäßig 
ftärfftes Dortniegen ber 
norbifeben Kaffe. 

II. 7llemannif(be ttlunbart, 
alemannifche0<^)aii0,per* 
bältnismäßig ffärffter 
£infcblag oftifeher Kaffe. 

III. ^afutnarifdie tttunbart, 
ba)utr>arifcbe0 <Sau0, 
nerbältniemäßig ffärf* 
ften^infcblagbinarifcber 
Kaffe. 

Keiebtum unb bec geringeren Ku0brud?0fäbi0feit bec Illunbarten bee offrafff« 
feben ^ocbfcbit7ar3t»aIb6. 2frbo b^t bei ben breitgefid)tig«Fur3F6pftgen ^et)6I« 
ferungen in VToemegen auch eine geringere fpracblicbe ©effaltungsfraft tDabc* 
genommen. Kueb auf bie in baperifeben, fcänFifcben unb fcbtuäbifd)en Jttunbacten 
auftretenbe tT:äfeIung bec ©elbfflauter tuirb 3U achten fein: foUte fic nicht eine 
oflifebe ober offifcb=binarifcbe fBrfd;einung fein? 5)ie Täfelung ffnbet ftcb )<i 
auch im J'ran3Öftfcben unb Polnifcben; eine getniffe Unfähigkeit, genäfelte tlaute 
3u fpreeben, 3eigt ftcb hingegen in ^orbbeutfcblanb unb ebenfo in ©kanbina« 
öien unb f£nglanb (t)gl. bie Kusfpracbe t>on fran3. bon als bong), aifo im oor« 
tniegenb norbifeben, b3U>. norbifd)<u>effifcben (Bebiet. 

35ie UTunbartenforfebung mürbe bei raffenkunblid^er Betrachtung ficberlicb 
»iel f£in3elbeiten foicbec 2(rt, becen noch einige an3ufübren mären, aufmeifen 
unb aufbellen können. Ulan mirb bie UTunbarten auch beuten können als 
bie 21 bmanblungen einer (Brunbfpracbe, bie gemiffen Kaffen« 
mifcbungsüecbältniffen entfpeeeben. 

Kann man — morauf bie oben betrad>teten Cautoeränbecungen im S^eut« 
feben binweifeu foUten — 3. 23. bas blutige Bajumarifebe nid>t auffaffen 
als basjenige 5)eutfcb, bas auf einem im großen unb gan3en »ormiegenb binari» 
feben (Bebiet entffanben, bas 2flemanifcbe nicht als basjenige 5>eutfcb, bas in 
einem (Bebiet mit ffäckerem offifebem fSinfcblag entffanben iff, unb bas 3mi« 
feben biefen beiben UTunbarten l>ctt^<!^cnbc ©cbmäbifebe nicht als basjenige 

Karte XXVII. 



Äartc XXVIII.IDae (feit öem j.tiad)3uxx>cifcn5e) altfäcbfifdje (ntcöerfäd?fifd)c) 
<oöU8, 6a9 <baus ölfo im öeutfdjcn (öcbiet ffärEflcn DortDtcgcne öer noröifcbcti Xaffe, 
fcbeint i>ie germanifcbe <oau8form am beflen bewahrt ju haben. 3Da8 (fchon für öie 
Seit um jooo r>. ihr. nachgewiefene) oflclbifche <oau8 bewahrt anfdjeinenb Süge einer 
noch älteren inöogermanifdKn t>ergangenheit, wie fir «»«h bem <3au8 ber «odlmen 
eigen waren. 2(nöere beutfche <3au8formen haben 6er germanifchen <bau8form gegen* 
über 2lbwan6lungen burchgeführt, unb ba8 oberbeutfche (alemannifche unb bajuwa* 
rifche)<-)au8 fcheint nichtgermanifchen tlrfprung8 311 fein. — ®ie jRarte läßt bie for* 

bifd?e 0pradünfel (iaufiQ) 511 groß unb ju wenig burchbrochen erfcheinen. 



^90 "Kaffe un& ©pcac|>c 

5>cutfc^, bas auf einem eben noch »ottniegenb noebifeben (Schiet entffanben 
iff? 5)ie t>on Peffletr enttooefenen Karten rueifen auf bie ber ©pracbtüiffcn« 
f4)aft ettnaebfenbe VTctcDenbigfeit foicbec Unterfuebungen b>n, befonbers, 
toenn bie ^atfac^en, bte aus ben Pcfflerfcbrn Karten fpreeben, mit bem t?cr* 
glichen merben, rx>as ber 20* Kbfcbnitt biefes ^Sucbcö über bie "ücrteilung ber 
Kaffen auf bem <5cbicte beutfeber ©praebe auö3ufübren b^tte. — iCs iff ein 
groffeö T>erbienff Pefflers, bureb feine ^orberung einer „ißtbnogeograpbie" 
ber beutfeben Canbfebaften^ 3ur Ketra4>tung fdeber fragen aufgeforbert }u 
haben, ©eine Karten, bie für bie "üerbreitung ber ÜTunbarten unb ’^uusformen 
eigenartige Bejiebungen jur raffenbaften 23efieblung »ermuten laffcn, jeigen 
einen j'orfebungötneg, ber 3U bebeutfamen Kusblicfen führen fann, 

©o möchte man bie bajutnarifebe ^ausform als bie ^ausform im ©ebiet 
ffärFffcn "Dorruiegens ber binarifeben Kaffe ernennen, bie aicmannifebe ^auö> 
form als bie ^ausform im ©ebiet ffärfffen iCinfcblags ber offifeben Kaffe. 55cm 
heiteren nTainne<far3uflrom norbifeber Kaffe unb ber febtnäbifeben JITunbart 
etena cntfprccbenb 3cigt fi4> ein füblicb gerichtetes T:)orbringcn ber mittelbcut» 
feben ^ausform. SDas beutfebe (Bcbiet ffärfffen X)ori»icgcns ber norbifeben 
Kaffe 3cigt bie altfäcbftfcbe unb frieftfebe ^ausform (t>gl, Karte XXVII, 
©* ^88), 

Kber nicht nur in ben JITunbarten einer ©pracbe, auch in ben ein3elnen 
©pracben ICuropas wirb man ben Kaffenausbruef ber 33et)ölfcrungen er* 
fennen müffen. iSntfpricbt nicht bie (Befcbmcibigfeit ber fpanifeben ©pracbe am 
meiffen bem Kusbrurf unb tOefen ber VOeffraffe? iCntfpricbt nicht bas 3talic« 
nifebe mit feiner herberen, trenn auch immer noch munter betregten Kraft 
einer ircffifcb'binarifcb^offifcbcn IBintrirFung? ICntfpricbt nicht bie ft3ilianifcbc, 
fo crbcblicb rom 3talicnifcben abtrcicbenbe Hlunbart tricberum mehr ber 
reineren VOeffraffc? 

Sctrad)tct man bas ^eraustra(b>fcn aller romanifeben ©pracben aus 
bem fog. Vulgärlatein, fo 3eigt ficb eine ^Tatfacbe, bie lebbuft an bas »orgc= 
fcbid)tlicbe lEntffcben ber inbogermanifeben ©pracben fclbff tricber erinnert: 
bie romanifeben ©pracben entfalten ihre gän3licbe ©clbffänbigFcit in ben 
3nbebunberten, ba in ihren (Bcbieten germanifebe ©tämme ihre eigenen 
©pracben aufgeben unb ficb fortan felbff ber romanifeben ©pracben bebienen. 
55cn ©pracbiriffenfcbaftcrn finb febon immer fpracblicbe Vieubilbungen auf 
gefallen, bie fid) in ben erffen nacbcbrifflicben 3öb»^bwnbcrtcn in ben germa» 
nifeben ©pracben unb im Vulgärlatein bur4>fcQcn, iEine Ißintrirfung ber 
beiben ©praebPreife aufeinanber iff babei keinesfalls an3uncbmcn, trcsbalb 
auch bie ©praebtriffenfe^aft keine iSrklärung für biefe auffallcnbcn Überein» 
flimmungen ffnben konnte* IBiner raffcnkunblicben Betrachtung liegt cs febr 
nabe, baran 3u benken, baff ficb hier innerhalb 3tDcicr ©pracbffämmc bie 
(Beiffesart ber gleichen Kaffe ausgebrüeft böt* ©o führen Hatcin unb iDeutfeb 
etwa 3u gleicher Seit bk Plcucrung bureb, baff ftc bas pcrfönlicbe {fürwort 
(ich, bu, er ufw*) beim Zeitwort gebrauchen (beffen ißnbung bie Perfon ja 
febon angab)*^ Swifeben 350 unb 750 fcQt ficb im Vulgärlatein (aus bem 
bie romanifeben ©pracben entffeben) unb in ben germanifeben ©pracben bie 
umfebreibenbe Vergangenbeitsform mit bem ^ilfs3eitwort „haben" bureb 
(nicht mehr feci, fonbern ego habeo factum)* 3u gleicher Seit tritt in beiben 
©praebgebieten bie umfebreibenbe Ccibeform mit „werben" b3W* „fein" auf 

^ ©o »or allem in feinem KuffaQ „Siele unb tOege einer umfaffenben beut» 
feben iCthnogcographic" in „tVörtcr unb ©acben", Bb* III, IbJI, ^eft I* 

^ HcQtcr Keff ber älteren 21 usbrurfsweife in unferem: „banke", „bitte" ffatt 
„ich banke", „ich bitte"* 



iDic romanif4)cn ®pcad)ctt 

(ni4)t mcl>c amor, fonbccn amatus sum „tc^ wctbc geliebt")« ‘Uud> in ben 
^autgefegen gleicbgccicbtete VTeuecungen, fo loenn im 5» unb 6. 3abcbw«bect 
foiüobl im gallifcben 'üulgdclatein wie im (Becmanifcben bucd> 2tu6lautfüc» 
jungen aus Sweifilbigfeit (BinfilbigFeit, aus ^Jceifilbigfeit 3i»eifilbigfeit bec 
tüortec entjlebt. 2tnbece IStfebeinungen könnten angefüb^t tuetben,^ bie alle 
eine ißintuicFung bes gleichen (Beifies in jtuei getrennten ©pcad)cn bejeugen 
unb fo immer irieber am ebeflen auf bas gleiche norbifebe 3Iut bi^w^cifen.^ 

HTit bem t>erflärFten iCinflrömen germanifeben, t)oru)iegenb norbifeben 
33Iutes bureb bie 'üdlfertuanberung entfleben bie flarfen Sefonberungen im 
tJuIgdrlatein; erfl bie einjeltümlicbc X^eigung norbifeber "Haffe treibt bas noch 
tuenig gefebiebene "tJuIgärlatein ju ficb trennenben, einjeltümlicben ©pracb* 
geflaltungen, ju ben getrennten romanifeben ©pracben, l£s ifl j. 3. be« 
jeiebnenb, ivie gerabe etma »om 7. bis jum lO. 3abebunbert auf bem (Bebiet 
bes heutigen jranfreiebs bie tlauterfcbeinungen ficb burebfegen, bie bas be» 
flimmt abgefonberte ^ranjöfifcb unb bas beflimmt abgefonberte Proben» 
jalifcb erflehen laffen (dltefles franjofifebes ©pracbbenfmal 8^2 n« (Cbe*)« 
2)as norbifebe :HIut ber fegt in ber angenommenen romanifeben Sprache bei» 
mifcb getuorbenen (Bermanen b^t feine febdpferifebe Hraft auch an ber über» 
nommenen Sprache betätigt* iDie romanifeben Sprachen (Humänifcb; 3ta« 
lienifeb/ Ä^abinifcb, Prorenjalifcb, cfeanjöftfeb/ Hatalanifcb/ Spanifcb, Portu» 
giefifeb) fonnen auch in ibeem Sau unb (Beifl bas Haffentum ber germanifeben 
Stämme nicht t>erleugnen. 55er »ortuiegenb norbrafftfebe 5)ante® böt ben 
(Brunb gelegt jum heutigen italienifcben Sprachbau* 

^ätte es iSroberungsjüge, VOanberungen unb ißinftrferungen nie gegeben, 
fo befä^e febe Haffe ibee befonbere Spraebform; bie Schichtung ber Haffen in 
einjelnen 'Üolfstümern führt baju, bie urfprünglicb Haren Sejiebungen t>on 
Haffe unb Sprache ju tJcrbunfeln, fübet jum Hufgeben arteigener Sprachen 
einmal bureb unterworfene Schichten, ein anbermal bureb allju bünne Herren» 
febiebten*^ tOo in einem raffifcb »erbältnismä^ig einheitlichen tttifebgebiet, 
wie 3* S* in 0flöf*en, jwei Spraebarten wie bie fügenbe altaifcbe unb bie (aus 
urfprünglicber beugenber Spraebform entfianbene?) einjelfilbige (monofpUabe, 
ifolierenbe) Spraebform bes (Cbitteftfchen nebeneinanber »orfommen, wirb man 
auch auf eine frühere beutlicbe Haffenjweibeit fcblie^en bürfen* Htan mu^ 
ficb tJorfiellen, ba^ bie einjelnen großen Sprachgruppen ber iErbe entflanben 
ftnb innerhalb ber in Hbfcblie^ung Ofolation) ficb bureb Huslefe ju Haffen 
bilbenben JTfenfebengruppen* Sei ihnen beeften ficb aifo Sprachgebiet unb 
Haffengebiet* 3ebe breitere Serübeung mit anberen foicben JtXenfcbengruppen 
muhte bann bie Sejiebungen »on Haffe unb Sprache »erwirren, fo bah es 
beute eingebenber »forfebungen bebarf, um biefe fprachlich^’^^^ffifd^en Perbält» 
niffe fo ju entwirren, bah bie einer beflimmten Haffe arteigene Spraebform 
ficb seigen läht* 

«Die arteigene Spraebform ber oflbaltifchen Haffe febeint ber ftnnifcb»ugrifcbe 
SprachhöJ^oi barjuflellen (t)gl* S* 3^7)* 55ie arteigene Sprache ber binari» 

1 "ügl* Hluge, ^Jeutfehe Spraebgefebiebte, 1921, § 27* 
^ Schon be Hier il (Essai philosophique surla Formation de la Langue 

franepaise, 1852) b^t auf foicbe lEinwirFungen bes Slutes binsewiefen, inbem 
er ausfübrte, bie (Bermanen im (Bebiet ber römifeben Sprache hätten fortge» 
fabeen, „beutfeb ju benfen, was fie lateinifcb ausbrüeften"* 

® Über Hbjlammung unb leibliche HTerfmale 5>antes ngl* (Büntber, Haf» 
fenFunbe iSuropas, 3* Hufl*, 1929, S* 25^f* 

* "ügl* bierju bie 2(uffäQe t>on He che, „Haffe unb Sprache", Hrchit) für 
2intbeopologic, VI* ^* 18, 1921, unb Sübbeutfebe HTonatsbefte, 3wli 1927* 
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fd>ctt 'JlalTc mu^ man ftd) nad) 6ct 2lct 5cc faufafifcbcn (aIacobifd)cn) *5prad>cn 
tiorbcraftatifcbcc 2^afTc »orflcllcn, alfo als Bpracbc fücrcnbcr 2irt (jcbod> nicht 
i’on bcc fügcnbcn altaifcbcr ober pnnifcl)=ugrifd>er ^pracl)cn.^ 5)ie art= 
cittenen Sprachen ber u'efttfd>en ^taffe hingegen möchte ich eingeilellt erhlicfen 
in einen weiteren Sprad)enfreis, ber bic inbogermanifchen, femitifd>en unb 
hamitifchen Sprachen umfaßt unb möchte fomit als einanber entfprechenb 
erblichen t bic norbifchc 'Haffe unb bic inbogermanifchen Spracl)cn, bie iveftifd>c 
Haffe unb bic urfprünglichen Sprachen ber 23et^öIFerungcn r>orwicgenb u>cfli= 
fd>er Haffe (3» 23. bas Piftifche, 3berifchc, ILigurifd>e), bie oricntaIifd>c Haffe 
unb bic femitifchen Sprachen, bic ^amiti^d^c (dthiopifd;>e) Haffe unb bic 
tifcf^cn Sprachen.^ VTur innerhalb bes Hreifes biefer t>ier fchlanfen, lang- 
Föpftgen, fd>malgeftchtigen, fchmalndfigcn, u>cichhööei0cn Haffen unb non 
biefem Hreis ausgehenb 3cigen fich Sprachen, bie ein grammatifches (Befchlecht 
befigen (ngl. Harte XX). 3r>ic arteigenen Sprad^en ber negerifchen 7faffc finb 
u>ahrfd)einlicl) bic ein3elfilbigcn (monofpUaben) Subanfprad>cn.® J!Cin3cIne 
Benölfcrungen norwiegenb wcflifcher Haffe hätten fomit bie fprad>Iid>c 3u- 
gehörigFcit 311 umfaffenberen SprachFreifen 3U)eimaI geivecl)fclt, fo bic ^^trus- 
fer, bie erfl ihre arteigene Sprache aufgegeben hätten 3ugunjien einer Sprache, 
bic ihnen non ntcnfd?en norberafiatifcher Haffe übcrbrad>t mürbe, bann biefe 
angenommene Sprache fpäter roieber aufgegeben hätten 3ugunjfen ber inbo- 
germanifd>en Sprache ber 3taIiFer (Hörner). 3:5ic 23a6t“cn hingegen hätten ihre 
arteigene Sprad>e iveffifchcr Haffe 3mar auch aufgegeben, bann aber bic an¬ 
genommene fauFafifche (alarobifche) Sprad>e norberafiatifcher Haffe bis heute 
beibchalten. 

3n ben Uranfängen Fommt jeber Haffe ihre befonbere Sprachform 311. 
Sobalb UTifd)ungen unb Schichtungen entflehen, nerwirren fich bic 23c3ie- 
hungen,^ unb fcl>lic^Iich mag fich eine Haffe nur noch burch ihee befonbere 
Sprechmeifc nerraten, burch biefe aber, ba fie im raffifci>en 23au ber Sprech= 
merF3cuge begrünbet i)2, mirb fie fid> auch bcutlich nod> nerraten muffen.^ PTur 
muh bic Sprachmiffenfehaft 3ur HufbecFung foId>er Pcrhältniffc einmal bic 
•^inftcht in bas UTitmirFen bes Haffentums bei fprad>Iid>cn VOanblungcn gc- 
monnen höben. 

+ 

3um Schluff biefcs Hbfehnitts barf eine neraltctc fprad>miffenfchaftlichc 
‘2lnnahnie, bic fid) auhcrhalb fprad;)miffenfchaftliclier Hreife immer noch mit 
SähigFcit hölt, nicht unerwähnt bleiben, nämlich bic Einnahme non ber ^er- 
Funft ber inbogermanifchen Sprachen aus 2(fien. 3?ic inbogermanifchen Spra¬ 
chen folltcn ftd> etwa non ber Pamirhod>flächc her ausgebreitet höben. 3u 
biefer 2lnnahmc war man im 23eginn bes Jp. 3öh»‘hunbcrts baburct> gcFom- 

^ VU in FI er, La Langue basqueetles Languesouralo-altaiques, JpJ7. 
^ Pgl. UI c i n h of, Sr^ie Sprachen ber Hamiten, Hamburg Ipl2. 
^ \>gl. tOeftermann, ^icSubanfprachen, IPII, unbS trud',55crSd>Iüf- 

fel ber Subanfprachen, 2nig. Ufiffions-Seitfehrift, 23b.^0, Ipl3, ^eft 8 unb p. 
* tOie bic Haffenforfchung norgehen Fann, um Be3iehungcn 3wifcbcn Haffe 

unb Sprache auf3ubccFcn 3cigt bie 2lrbcit non StrucF: Somatifd>c Cppcn unb 
Sprad>gruppen in Horbofan, 5tfchr. f. /Ethnologie, 23b.52/53 IP20/2I. 

® UTad), Prin3ipien ber VOärmelchre, I8pö, S.^08: „VOenn alfo auch nicht 
gan3e VDorte angeboren finb, wie Pfammctich (>5erobot II, 2) glaubte, fo 
pnb hoch für bic Haffe charaFtcriflifche tlautclcmente angeboren.'' — itapouge, 
Questions aryennes, Revue d’Anthropologie, 23b. 18, I88p, S. 185: „Les 
differences de prononciation tiennent ä la race.“ — 



^crPunft bcc 3n6ogcrtnancn ^93 

men, 6a§ man 6tc ©ptac|>c bet alten 3n6et entbeeft unb fennengeletnt ^atte. 
nian fanb tn i^t, ba ii>tt dlteflen ©pca4)benFmälet, bie tOeben, ins jineite 
t)occ|>ti(lItd)e 3ucüd?ret4)en, eine fo altettümlic^)e (Beflaltung einer 
inb03etmanifcl)en ©pca(^e, ba^ man bas 2IItinbifd)e glei4>fam für bie inbo« 
getmanifd>e Utfprac^e felbjl \;^\nna\;>m, ober tnenigftens für eine ©prac^e, bie 
ficb t>on ber inbogermanifcl>en (Brunbfpracbe Paum entfernt bütte. 5)abcr »er» 
fuebte man nun, bie anbern inbogermanifc^en ©prad)en aus bem “Hltinbifcben 
abjuleiten. ?Die Un»oUfommenbcit ber bamaligen ©praebforfebung konnte 
allein foicbc 'üerfuebe möglich machen, UTan t»ar ba3u noch befangen in ben 
2lnfcbauungen ber altteilamentlicbcn Überlieferung »on einem iBntjtebcn aller 
menfcblicbcn (Befittung in 2lfien. ITTan baebte an bas 3i»eifltomlanb, an an» 
bere afiatifebe (Bebiete, unb Farn fd>lie^licb aus fpraeblicben unb anberen 
©cbeingrünben auf bie ^o(b>fläcbe »on Pamir. t)on bortber foUten „bie 3nbo» 
germanen" mit 2lusnabme ber 3nber nach tüeflen unb VTorbiveiten ge» 
ivanbert fein. 

Unter ber VOirFung folcber Behauptungen ber ©praebforf^er fuebten nun 
auch Porgefcbicbtsforfcbcr, 2lrcbäologen unb 2lntbropoIogen nach biefen „inbo» 
germanifeben" VölFern, unb als 3. B. ©ergi bie jungfleinseitlicbe ifiinfirferung 
ber (Ditraffe über bie 2llpen nach nacbgei»iefen b^Ue, erFlärtc er, biefe 
ICinftcferung müffe bie iCinivanberung bet 3nbogermanen, in biefem ^all alfo 
ber 3taliFer gen^efen fein (»gl. ©. 3^3)* 2lber bie un»oreingenommen for» 
febenbe llntbropologie Fonnte, je mehr neue ^unbe 3utage traten, bejlo i»eniger 
mit ben Behauptungen ber ©prad>ttnfrenfcbaft anfangen. 55ic iviberfprücblicbc 
^Lage ber i>orgefcbicbtsforfcbung äußerte ficb in bem fpöttifeben ©aQ bes 
Baffenforfebers Broca : „tOobrr jlammen bie europäifeben l^^affen? 2lus 
iSuropa. tOobre jlammen bie europäifcbrn ©pracben? 2tus ‘Hfien." 

tUabrenb bie 'üorgefebiebtsforfebung immer beutlicberc Jeugniffe ber mittel» 
bis norbi»efleuropäifcben ^erFunft aller (Befittungen ber inbogermanifeben 
■pölFer entbecFte, Farn bie ©pracbvniffcnfcbaft infolge ber falfcben (5runban» 
febauung nicht »ormärts. ICnblicb fanb man aber auf rein fpraebwiffrnfebaft» 
li^em lUege, ba^ bas <5riecbif4>c man4)er ^inftebt altertümlicher fei als 
bas 2lltinbifcbe, unb entbecFte fcblic^licb, ba^ bas tlitauifcbe biejenige inbo» 
germanifebe ©pracbe fei, bie ber inbogermanifeben Urfpracbe in »ieler ^infiebt 
noch btute am allernäcbjFen jlebc» iDiefe l£igenfcbaft bes ttitauifeben b^tte 
ebenfo unb richtiger 3U einer ^ejllrgung ber inbogermanifeben Urheimat auf 
bas (Bebiet bes litauifeben \)olFstums führen Fönnen, wofür Benber (»gl. 
©.329) ficb beute auch entfebieben b^t. 3>ibeffen war fegt, wie ©. 330 f. näher 
erläutert worben ifl, bureb bie in3wifcben ermöglichte Pergleicbung bes tOort» 
febages aller inbogermanifeben ©pracben unb bureb bie ficb hieraus ergeben» 
ben ©eblüffe auf ben ältejlen VOortbeflanb wabrfdbeinlicb gemacht worben, 
ba^ als Urheimat ber inbogermanifeben ©tämme, aus welcher ficb ber ältejle 
VOortbeftanb ber inbogermanifeben ©pracben erFlären laffe, ein mitteleuro» 
päifcbes (Bebiet in Betracht Fomme, unb 3war eines, bas „an (Djt» ober VTorb» 
fee ober an beibe Uteere"^ beeanreicbe. UTübelos glich fi4) biefer 2tnfcbauung 
bie \>orgefcbicbtsforfcbung an. JJie fpracbwiffenfcbaftlicben “Hnnabmen eines 
3obcinsfon, ^irt unb tRretfcbmer über bie Urftge inbogermanifeber 
©tämme finb unfcbi»er etwa mit ben i£rgebniffen !Roffinnas, UI. Utuebs, 
^.©cbmibts, ^äbergs unb ©cbucbbö*^bts 3U »ereinen. VOobl finb bie 
ein3elnen l£ef(^einungen ber "Dorgefebiebte unb ber ©praebwiffenfebaft noch 
nicht alle bis ans tCnbe Flar »erfolgt, aber bie neugewonnenen iCinfiebten 

* Ulucb, SDeutfebe ©tammesFunbe, 1920. 
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in bie mittel» bis nocbtücilcucopdifeben UeftQe 6ec inbogetmanifeben (üoc* 
tuiegenb noebifeben) 't^ölfcc b3tt). ibccc yfübcccfcbicbten, muffen alsbalb juc 
ttöfung noch mand>tv bisher ungelöffen »frage führen,^ 

iBs tvirb eine 2Uifgabe ber ©praebrriffenfebaft fein, aus ber X)ergleicbung ber 
inbogermanifeben Sprachen ben Begriff einer norbraffifeben ©ramma« 
tif 3U bilben, als beren einzelne “Hbrranblungen bann bie ©rammatiFen ber 
einjelnen inbogermanifeben Sprachen erfebeinen toürben. 3:)er Begriff einer 
norbifeben ©rammatiB erhält feine !EIärung aus ber Betrachtung ber 3bee, 
bes Urbilbs, inbogermanifeber (norbifeber) Spracbgeffaltung. Sinb bie inbo* 
germanifeben Sprachen “Itnttuorten auf Scbid?falsfragen, bie norbraffifeben 
Stämmen geffellt tnorben finb, fo muff aus bem gemeinfamen ©eift 
all biefer 2fntn)orten ber norbifebe Spraebgeift flar ju erfen» 
nen fein» VToeb iff bie inbogermanifebe Spra4)t»iffenfcbaft alljufebr tOort* 
forfebung unb 3:5arffellung ber ttautgefege; aber all biefe iBinjelforfcbungen 
werben ihr fcbliefflicb bie l£inft<bt erfcblieffen in bie norbifebe T^affen* 
feele, bie fteb fcböpferifcb in all biefen inbogermanifeben Sprachen geoffen» 
hart böt» 

2lus bem J;>o^en, ffrengen unb Haren 2lufbau ber alten inbogermanifeben 
Sprachen läfft ficb erfeben, baff bie lanbläuff'ge Dorffellung, bie X)ölFer ber 
Urjeit mufften Sprachen „primititjffer" 2lrt gefproeben b^ben, Sprachen, bie 
ficb über b^Ibtierifcbe VTaebabmungen unb bölbmenfcblid)e “Hnfäge ju not* 
bürftigen T>erffänbigungslauten, über „Urlaute", nicht üiel erhoben bitten — 
baff folcbe lanbläuffgen 2tnfcbauungen ber tOabrbrit am fernffen flehen» iBs 
ifl febr ju bebenfen, ob wirHicb auch in ber feelifeben Befferrfebung ber Vt)elt 
bureb ben Utenfcben ein ,„fortfd)ritt" flattgefunben l>ahe, (HTir erfebeint bas 
nicht tüabrfcbeinlicb.) ^ierju biene ber Hinweis auf bie ©eiflesgrbffe, bie ein 
Baffentum ausgejeiebnet böt>rn muff, bamit aus ihm bie inbogermanifeben 
Sprachen beroorgeben konnten. VDas einige Sprachwiffenfebafter als cfc>rt» 
febritt innerhalb einer Sprache be3eicbnen, Bonnte ebenfogut als ^üeffebritt 
unb IBntartung gebeutet werben, als bie langfame 2lngleicbung einer ur* 
fprünglicb formenreicben, geiflesmäcbtigen Sprache an \)dlBer, beren geiflige 
©aben im gleichen Utaffe abnebmen, wie bas norbifebe Blut unter ihnen 
febwinbet» itsie inbogermanifeben Sprachen finb entflaltet worben in bem ITtaffe, 
wie bas ^affentum ber inbogermanifeben “OölFer ficb trübte, unb wenn biefe 
Sprachen „»fortfebritte" gemacht höben, fo nur bie »fortfebritte, bie 3u ihrer 
platteren 2tllgemeinbenügung geführt höben, bie ba3u geführt höben, aus 
Sprachen, bie ben ©eift 3U gebanBlicber ^errfebaft er3ieben, folcbe Sprachen 
3U machen, beren Benügung möglicbfl wenig anflrengt. 

tDenn biefe 2luffaffung auch einfeitig fein mag — ba ja boeb nicht überfebm 
werben barf, baff in ben inbogermanifeben Sprachen an Stelle abfterbenber 
fpraeblicber »formen in manchen »fällen X^eubilbung fpracblicber »formen 
flattfanb, fo gibt bie Betrachtung ber ©efebiebte ber inbogermanifeben Spra* 
eben bO(b bie ©ewiffbeit, wie wertt)oU es immer bleiben wirb, bie 3ur IBrBennt» 
nis bes ©eiffeslebens brängenbe 3ugenb — nur t)on biefer febr geringen Ittin* 
berbeit gilt bies^ — in ben alten Sprachen 3u unterweifen unb iffr fowobl 

^ iBiner ber erften, ber eine norbweffeuropäifebe Heimat ber \)olFer inbo* 
germanifeber Sprache beböuptete, war ber englifebe Sprachwiffenfcbaftler Ha* 
tböm (1812—88)» 3:)ocb bötten »or ihm ber S. ^18 erwähnte Clement, "H» 
UTannert unb Xt>» Cinbenfebmit bie gleiche Einnahme febon ausgefpro(ben, 
wie Bieber, ©efebiebte ber ©ermanenforfebung, Bb. II, 1922, 3eigt. 

^ T;)on ber gan3 überwiegenben Ulebrbeit unferer 3t*9cnb gilt, baff man 
enblicb aufbören möge, ihren Hebensgang mit ber toten Bürbe ber brüte für 
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<5cicc|)if4> n?tc Catcin, »oc öUetn aber 2tlt&cutfd), 2iltcngltfd) unb ^iltielänbifcb 
fo 3U ccf4)Iic^cn, bicfbuccb nid)t ettoa Bilbungsfloff angebäuft, fon&ctrn 
ein rctticftcc Lebensmut gefebaffen werbe» tOenn wir, t»c>r allem wir 5)eutfcbe 
als ©lieber eines norbraffifd)»bebingten T9oIfs, einmal gelernt halben, bas nor* 
bifebe 'Kaffentum auch im 3au ber einjelnen alten Sprachen, t>or allem ber 
altgermanifct>en Sprachen, Har ju ernennen, bann wirb bie Sefchäftigung 
mit biefen Sprachen enblich aus einer gelehrten 2lngelegenheit ein neu er« 
fchloffener Sejirf werben unferer ICrFenntnis unb SelbflerFenntnis» 

nötig erachteten Stoffmenge fpra(blich‘0efchichtlicher „Gilbung" ju belallen. 
l£s fcheint ein ©efeQ bes “üdlferlebens ju fein: je mehr fprachlich^gefchichtliche 
„Silbung", bejlo weniger HTut jur Schöpfung, je weniger ©efchichtelung 
(^ijlori3ismus), bejlo mehc Schaffens« unb 3ufunftslujl. Och füge bies ^in^u, 
um mit obigem Hinweis auf bie alten Sprachen richtig »crjlanben 3U werben.) 
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IRcaitfcpef 90 
IKcctfcbmcc 39, 86, 113, 

179 f, 193, 328, 493 
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Cacitus 76, 336, 376 f,, 
387, 395, #16 

Itappeiner 270 
Caüaflfljerna 2#0 
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tPeisbacb 270, 288 
tüeismann 18 

82* 
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rOcct^ 309, 312U 321 
tOcflccmann ^92 
rOcjlp^öI ^22 
tOict^=Snu&fcn I9^, 39<5 
tDiHunb V, 35-6, ^82 
tX>tI8^agcn 2^2, 381 
rOilFc 328, 352 ff. 
rOilfcc 20, 23, 311 ffv 317 

Winflcc ^58, ^92 
nOintcc 32^ 
rOictl) 25 
tDoItmann 20, 207, 2J6f., 

386 
tÖooöcuff 61, 208 
XOoobs 233 
tX)vIct ^25 

3?ccfcs 206 

Sbinbcn 283 
Sieglet ^65 
Simmermann 395, ^16 
Sola 229 
SucferPanbl ^08 
Sweig 179 

B. 0d)lagxi>örtcrücr3eid)niö 
21bbil6ungen ftnö öurd) ein 0ternd)en neben ber 0ettenjttbl getennjeidjnet 

2(blaut 338 
2tbfd>Iie^ung Ofolation) 308 
Oirferbau 2H, 330, 333 f, 383 
‘Hbam t)on Bremen 393 
2(8el 335, 360, 385 f., ^86 
2l8Iernafe 93, 223, 227 
2(8ovtion 4^17, H2 
2i8riatif4>e "KafTe, (♦ binatif4)e T^affe 
2igatbia6 ©ebolailifus 380 
2igglutination bes Blutes J83 
2lgglutiniecenbe(fügenbe) ©pracben ^81 
2iIarobifcbe ©pra4)e unb X>6Ifer (fau« 

fafifebe ©pracbe unb "üblFer) 109, 
^92 

“Hlbinismus 67 
2iUnorbifd)e ^eojegung ^71 ff. 
‘MUt)ermif(^ung 2 ff., 261, 36^, 393 f., 

^J6 f, ^23 ff., m 
2ilpine 'Haffe f. offifebe Haffe 
HItern (eines "boIFes, einer Haffe) 17^, 

366 f. 
Hiteuropa (Haffengefcbicbte) 308 ff., 

32^, 33^, W 
HItinbifebe ©pracbe 482 
HItffeinjeit 9, 324, 330 f. 
Hngelfacbfen 242 f. 
Hntbropologifcbc (Befebiebtsbetraeb« 

tung I9 ff. 
Hntifemitismus Oubengegnerfebaft) 5 
Hraber 5, 386 
Hrbeiter, Hrbeiterbetuegung 190, 221, 

433 f. 
Hrianismus 386 
Hrier, „arifebe Haffe" 358 
Hrmenier 227 
Hrmenoibc Haffe, f. üorberafiatifebe 

Haffe 
Hrtbemufftfein, ^lutbewufftfein, Haffe» 

beujufftfein 205, 4o5 ff., 444, 449, 
472 

Hften 169, 294, 246, 471 f., 492 
Hufbellung (SDepigmentierung) 244, 

347 
Hugen 37, 73 ff., 84, I09, I30, 139 f.. 

' 157, 168, 259, 265, 266 ff., 276 
(Harte X unb XI) 

Hugenbrauen 155 
, Hurignac« (ober 3rünn«) Haffe 313 f., 
I 321 f., 326 

Huslefe, Husmerje 252 f., 254, 395f., 
416, 456 f., 461, 476, f. auch t)er« 
erbungserf<beinung 

Husmanberung 351 f., 4J3, 423 

Saben (f. aud^ ©cbwarsmalb) II, 
281 f., 301 

3alfanbalbinfel 35of., 4o4 
^altifcbe 5)eutfcbe 292 
:8anbreramiF 334, 343, 369, 373 
iöart 72, I08 
23a6fen 356, 492 
dauern 224, 243, 285, 420, 470 
Ravern 223, 285, 287 (Harte XV), 

389, 403, 407 f., 413 
23ed'en (lüften) 77, II3 
Begabung 197, I99, 205 f., 212, 226, 

238, 240 f., 427 
i :Seine 38, 77, II3, I3I 
' Benennung ber Haffen 22 

Serlioj 226 
^effattung 354, 380, 400 
SetJoIFerungsbicbte 297 
SerolFerungsfcbicbtung I99 ff., 418, 

431*; «luanbel 414; »sunabme 413, 
424 

25ea?egung6eigenbeiten 185 ff. 
„:8eivegungötvpuö" 333 ff. 
Siologifcber "Haffeninbet: 184 
23i5marcf 241 
„Blaues Blut" 56, 381 
Blonb 8, 63 f., 139, 157, 175 f., 266f., 

276 (Harte X), 284, 297, 30l, 370, 
379, 387, 394, 414, 4I9, 423, 447, 
473 

BIutgruppenforf<bung 182 
Bobenreform, Bobenpolitif 420 f., 468 
Bobnten 29l, 298, 328 
BoIf(betuismus 169 
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23ra<l)vfcpbalc f. :Euc3fcbö6cI 
3cant jrlo 
3caune 176, 266, 276 (!Ractc XI), 

277 CRactc XII), 297, 301, ^23 
3cettqcftd)t 3^\ IIO, 30l 
»ronjcjeit 337, 3H, 3^9 fv 375 
23cud‘ncr 226 
23ucgcn 375 

CböwccIa&C'T^afTe 322 f,, 331 
(tt>atten 377 
€i>aufen 376 
Cbccubtni 226 
(Cbincfcn 245 
di^opin 226 
(Cb<^tjlcntuin 365, 386 
(Cornelius 226 
(Cro=magnon»7taffc 9/ 25, 146, 243/ 

315 f., 316% 319, 482 

5)alifcbc T^affc f. falifcbc T^affc 
SDancmarf 23, 177 
S^aritnnismus 252 
JJelacroi); 217 
JJcpigmcnticrung 320, 333 
„55cutf4)c 'Haffe" 255 
5)eutfdbe ©pracbe 463, 482; f. au(b 

germanifcbe ©prac^e unb beutfcbe 
©pracbinfeln 

5)eutfcl>e ©pracbtnfeln 277, 291, 294 
?Deutfct>eö Dolf 3 87f. (Haffengefcbicbte), 

422 ff., 456, 473 
iDeutfcbes T^olf 266 ff. (Haffenöertei» 

lung) 
?Deutfd9Ianb ((Bebiet beutfd>ec ©prac^e) 

209, 266 ff., 379, 413 
^»tnarifcbe Haffe 22 f., 245, 288, 295, 

403 fr., 486; 23ew)egungsetgenbcit 
ISS; leibliche Jtlerfmale S6 ff.; feeli* 
febe leigenfebaften 223 f.; "üerge» 
febiebte 34Sf.; »oriviegenbe \)erbrei* 
tung 273 f. 

5)oIicboFepbaIe f. Hangfcbäbel 
3:)oImen 354 f. 
55onauPreis 343 
?DoppeIfinn 126 
5)un!*elbeitsinbev 277 (Harte XII), 305 

(Harte XVI) 

ISbenbürtigfeit 335 
ICbba 76, '362, 3SS, 474 
I£be, (Battenu^abl 235, 355, 396, 413, 

415, 429, 441, 445, 450, 472 
Igbebrucb 355, 441 
lEbre, ^^brbegrif 221 
ICinbilbungsfraft 221 

I£inft(ferung, lEininanberung 340, 351, 
379, 396 f., 469 

IBinflämmigfeit (HTonogenefe) 16, 308 
IBifenseit 17, 3I9, 339, 37o, 375 
ieiö3eit 330 f., 349, 370 
Ißlfa^'Hotbcingen 2o5, 270,2S0 (Harte 

XIII), 281 (Harte XIV) 
ISnglanb I, IJ, 177, 2o5, 245 f., 471, 

482 
Änglifcbe ©pracbe 482, 484 
lentartung 365, 431% 445, 456, 462ff. 
Ißntmifcbungsrorgänge 255 f., 300, 

379 
ICntnorbung, Husflerben ber norbifeben 

Haffe 360 f., 366 f., 379, 397, 412, 
418, 425, 431% 457, 462 ff.; f. auch 
Untergang 

Igpifantbus 158, 159* 
ISrbänberung 251 f. 
ICrbanlagen 183, 245 f., 426, 433 
Igrbbilb 246 f. 
ICrbgefunbbcitsIebtc 18 f., 450 f. 
I£rblicbfcitsforf4>ung 18, 451 ff. 
IBrbre^t, ISrbgebraueb 469 
ICrfcbcinungsbilb 246 f., 249, 298 
esprit gaulois 218 
ICugeniP f. ICrbgefunbbcitsIebee 
„IBurafifebe" (Bebiete 325, 332; Haf« 

fen 325 
IBuropa 22 ff., 262, 307 (Harte XX), 

308 f., 347 
lEuropäer 245 f. 
Ißuropafrembc Haffen I70 ff. 

6=aUfcbe Haffe 24 f., 144, 245, 336, 
378, 402; 23ew)egungöeigenbeiten 
188; leibliche Itlerfmale 144 f., 188; 
feelifcbe ifiigenfcbaften 241 f.; "Uor- 
gefebiebte 334 f.; "UorFonimen 274f., 
295, 318 f., 339 

Familie 193, 231, 339, 361, 448, 468 
Rinnen, ftnnifcbe ©pracbe 5, 24, 326, 

347 f. 
6^innifcb'ugrifcbe ©pracbe 346 f. 
^lanbern, flämifcbe UTunbart 279 
6^Iorus 367 
^ol3 410 
vfranfen 285 f., 380 
„^^ränFifebes ^efiebt" 254 ff., 302 f.* 
6=ranFrcicb 11, 207, 2I0, 367, 379 f. 
^'ranjofen I, 5, 61, 173, 186, 207, 

224, 371, 387, 414, 459 
^ran36ftfcbe ©pracbe 49l 
^'reibeit, J^reie 2o3, 36o f., 385, 388, 

391 f. 
^rei3ÜgigFeit 254 
3^riefen 274 
6^übeerbegabung 202 f., 232 f., 241 
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^ut:fc»03cafTe 31^ 
3'ücfoc3c M2 ff. 

(Baüiet 76, 370 f. 
<5aufc|>Ia0 303 
<Bcbäcf4)iüicct0fcitcn 115, 263 
<5cbuctcnftc0 290; »»ccbütun0 ^33; 

•jiffct 5-26 f., Hl, H^ 
<Bc0cnau6lcfc ^56 
<5c0ctit»art, cafTcnfunblid) bctcacbtct 

ff- 
(Bcifllicbfeit 392 
genie latin 2l9 
<5ecabficfci0fcit (0t:tbO0natbtc) 36 
(Bevmancn l, 5, 76, 338, 360, 369, 373 

(klarte XXIV), 375^ CEactc XXV), 
377*, 382*, 383*, 385*, 387 ff., ^08, 
HS 

(Bccmantfcbc fi.aut»ccfcbicbun0 25-5, 
373 (Barte XXIV), ^83 ff- 

(Bcrmantfcbc ©d>6nbcit 385 f- 
(Becmanifcbc ©pracben 357 (Barte 

XXII), ^80 ff- 
<5efcbtcbtebetraci)tun0, raffenfunblicbe 

J9, ^66 
<5efcblecbterfol0e 5-57 
<5efcble(btlicbfcit 19^, 218 f-, 23^, 239, 

^30 
(Bef£blcfbtö0ebun6ene X)ererbun0 30^ 
(BefcblccbtsFranfbciten 2J8, ^^I, ^68 
(Befcblecbtsreife 39, 77, 17^ 
<BefcbIecbt6unterfd)ie8e 27 f-, ^I, 77 
(Befcbmarfetuanbel f- 
<5efe00ebun0 ^53, ^68; f- ©taat 
<5eficbt6tnbet:306 (BarteXIX); »febnitt 

^6f., 80, 90 f-, 118 f-, 132, IH; 
•ivinM 16, 36 

(Sefpinft bes Haares 37, 68 
(Blaube CHeIt0ion) 5 ff-, 20^, 239, 2^2, 

4^5; f- auch Batboltjismus, Prote» 
flanttötnue 

(Bleicbbcit, (Bleicbbcitsfinn 233, 46^ f- 
(Blocfenbecberleute 3f2, 3^9 
Ooetbc 230 
(Boten 381 
(Bottbclf 230 
(Bottfebee 290 f-, 359 
(BreneUeraffe 31^ 
(Briecben f- aud) Hellenen 16, 360 ff- 
(Brimalbtraffe 312 
„<Broner»Ttvpue" 25, 3I9* 
©runbbeftQ 2^3, 365, ^20 
(BrpncenJica 29^ 

t^aar 37, 62 f., 8^, J08, 128, 139, 157, 
266 ff- (268 Barte VI unb 269 
Barte VII), #19 

^ab6bur0er 93*, 9# 
^allflatt3ett 35of-, 369 f-, 375 

^amitifd)c (ätbic>ptfd)e) Baffe 25, 255, 
32# f., 332 

^äfflicbfeit 17#, 259 
^ausformen 355, 361, #88 (Barte 

XXVII), #89 (Barte XXVIII), #90 
Haustiere 3 #7, 3 #9 
^aut 37, 55 f-, 80, I08, 126, 139, 156, 

168, 2#5 f-, 266 f., 268 (Barte VI) 
^apbn 226 
^ebel 230 
^eiratsalter #27, ##3 
^elbenseitalter 362 
Hellenen 356, 360 f- 
^eUt0reit 267, 270, 305 (Barte XVI) 
^elmbolQ 2#8 
^erjenfletn J#3 
^infelfleinferamtf 369 
^oUanb 23, 173, 177, 279, 3#I, #18 
^U0enotten 299 
i^ut0röffe J99 
^VPertricbofts (Bebaarun0) 176 

3lia6 362, 38#, ##5 
3nber 365 f-, #92 
3nbet: (©cbdbel) 17, 32 
3nbien 172 
^nbifebe ©pracben #82 
3nbit)ibuali6mus (PerfönlicbfritsfuI* 

tur) ##6 f-, #66, #73 
3nbo0ermanen, 3’ibo0ermanifierun0 

326 f., 329 (Barte XXI), 358, 369 
„3nbo0ermanifcbc" Baffe 5, 358, #92; 

tm übrt0en f- norbifebe Baffe 
3”bO0ermanif(bc ©pracben 327 f-, 329 

(Barte XXI), 357 (Barte XXII), 
359 (Barte XXIII) 

3nbuflrie3ettalter #31 f- 
3nneraftattfcbc Baffe 2#, 162 f., 296, 

3#5 
36lanb 177, 38# 
3ölanbifcbc ©a0e 61, 362, 38#, ##5 
3f<?böma00lutination 183 
3t«tjcne*^ 299, #2# 
3tölicnifcbc ©praebe #89 f- 
3taliPer 220, 338, 3#3, 356, 370, #92 
3uben 5, 63, 67, 68, 112, 170, 175, 

227, 250, 365, 388, ##8 f-, #60 
3«benfetnbfcbaft 5 
3un0fletn3ett 321, 338 f-, 3#7, 353, 375 
3u0enbrci3, metblicber ##3 

Bant 2#8, 2#9* 
Barnten f- (2>fferreicb 
Bafebuben 29# 
BatboIi3t6mue 5, 220, 229, 232, 386, 

### 
„BauFafifebe Baffe" #, 6 
BauFaftfebe (alarobifcbc) ©pracben #92 
Beller, ©. 230 
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:EcIten 5, 338 f., 351, 388, 5-61; l^a^cn> 
gcf($>id)tc 369 ff«; Bpccc^c 357 
(Barte XXII) 

Bcltibcrcr 370 
Benftlcr 5'70 
Bentumfpraebe 330, 338, ^77 
Bicfcrflellung 36* 
Binbetjabl 20J, 339, ^25 f., ^36, Hl, 

HSf, 
Binbcsaltcc, (Befcblecbtsuntcrfcbtcbe 29 
Bioffentnöbbtngc 318, 33^ 
BlajTcnFamvf ^33 f* 
Bombination 254- 
Bon^Iitutionsforfcbung 178 ff. 
Bopffottn 25-7 f» 
Bopfinbep 33, 272 (Barte IX), 280 

(Barte XIII), 306 (Barte XVIII) 
BdrperfüUe 27, H f., 78 f., 87, 115 f., 

H6, m 
B6rpergen)id)t 27 
Borperböbc 26^,, 271 (BarteVIII), 281 

(Barte XIV), 288 (Barte XV), 305 
(Barte XVII) 

BorpertnerFtnale 7, lO ff., 26 ff., 158 ff. 
Borpertneffungen 26 ff.* 
Borrelationen lO ff., 67, I60, 176 
BranFbcit unb Baffe 17^ f. 
Brauöbaar I70 
Brebe 176 
Bretinismus 177 f., 178*, 3II 
Breu3ungen 253 f., 263 
Breu3ung6unfftmmigfetten 265; '3U* 

fammenffellungen 302 ff. 
Brimgoten 381, 386 
Bropf 177 ff. 
Bulturfreiöforfcbung 325 ff. 
Bur3fcba6el 22 f., 3^, I60, 300, 315, 

389, H7 

Hagerlof 238 
Hamarcftötnuö 252 
itanbfiuebt ^21 f. 
Hdngenbreiteninbep 29, 33, 5^18 
Hangobarben 378 
Hangfcbdbel 32f. 
Leibesübungen 188, 215-, 232 
Leicbent>erbrennung 373, 378 
Leptofom I8I 
Libfpalte 139 
Lippen 55, 80, 93, 157, 329 
Litauer, litauifebe Bpracbe 2^, 35'8 
Literatur f. 
Löffmenfeb 313 f. 
Lutber 230 

ltTagIemofe=BuItur 318 f. 
ntalapifcbe Baffe 173 f. 
Jttaffen, Itlaffentum 362, ^31, 469 
Ittafuren 275 
Jitegalitbfuitur 372 f. 

niebcffämmigfeit (Polpgenefe) 16, 308 
ItTebccbe 339, 413, 415 
ItTenbelfcbes ®efeQ 18 
BTenfcbbeit, ItTenfcbbctt^S^^anfe 448, 

453 
nTen3eI 248 
ITTeffungen 26 ff. 
ITtetopismus (Breujfcbäbel) 78, lOO 
milieu 3, 244 f., 446 
mifcbling 14, 82, 244 ff., 258 f., 304, 

423, 443 f., 448 
„llTifcbraffen" 256 f. 
ntifebüerbinbung (JITipoöariation) 260 
Blittelalter 395 
Jtlöncbötum 365 
llTongoIenfalte 159 ffv I60*, 314 
niongolenffecf J60 f. 
ItTongoIismus, Jttongolen 23,135, 163, 

169*, 279, 288, 315, 333 
Btoufldrien 3lO 
lttc'3art 226 
HTuffang 200 
HTunbart 302, 480, 487, 488 (Barte 

XXVII) 
nXunbarten, alentannifcb« 486, 488; 

baperifcb'öffereicbiftb^ 487; bapu» 
t»arifcbc 488; englifcbe 482; fränFi* 
febe 486, 303 ; italienifcbc 488; nie» 
berfäcbfifcbc 486, 488; febmäbifebr 
487, 488 

ITIutation f. Ißrbdnberung 
ItTutterrecbt 2I9, 333, 336 f., 341, 355 

VTacbbunFeln 62, 267 
VTagelmonb 83, I7I 
VTafenform 48, 50, 93 f., 124, 134, 

147, 164, 168 
VTafenlippenfalte I03, 134, 147 
VTafenu)ur3clpunft 34 ff., 48 
VJeanbertalraffe 178 f., 309 ff», 3lO* 
VTeger 16, 38, 73, 170 f., 209, 244, 264, 

312 
VTeun3ebntes 3abt^bi‘tt6ert 444 ff. 
VJibelungenlieb 76, 362, 445, 474 
VTieberfaebfen 274, 393, 468 
„VTorbenborfertpp" 3I9* 
„VTorbeurafffebe Baffe'' 325, 336 
X^orbifeber (Bebanlfe 20, 472 
Vlorbifcbe Baffe 22, 174, 266, 287, 

295, 387, 477; 23eu)egung6eigen» 
beiten 185 ; leibliche HTerfmale 38 ff., 
185; feelifebe ICigenfebaften I90ff., 
458; ISntffebung unb ^erFunft 
308 ff., 320 ff.; Urbeimat 336 f.; 
"üerbreitung in iDeutfcblanb 266 f., 
271; Bebönbeit 259, 394, 442 

VJormannen 384 
VTormegen 23, 38, 39*, 61, 192, 205, 

229, 384 
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0bec0eft4)t6tDtnfcI 36 
0bcclibfalte l06 
<t>fft}ieve ^25, ^57 f« 
0b®öU0Cttcbcnc 31, 146 
0b«n 124, 135 
Ocicntalifcbc T^affe 77, 325, 332, 492 
0t:t6nanicn 338 
0jlbaItifcbc Tröffe 22 f, 131 f., 295, 

448, 463; ^cnjegungsctgcnbcttcn 
J88; Ictblitbc JtTccfmalc 13 J, 188; 
fcclifcbc iCigcnfcbaftcn 236 f.; 'Occ» 
beettung 272 f,; \)orgcfd)icbte 346f. 

0flclbicn, 0flbcutfd)Ian6 275, 397f., 
.. 399 
0jlcrteicb 266, 288, 403, 411; »lut- 

opfee 458 
0flifcbc T^affc 22, 175, 187, 295, 315, 

463 ; 3cu)c0un06cigcnbettcn 187; 
Icibltcbc JtlccFmalc 113 f*, 187; fccit» 
febe i£t0cnfcbaften 228 fl^; 'üccbcci* 
tung 274 f.; 'Oocgefcbtcbtc 340; 2lh 
tcc63ccfaU 175; (BcbäcfcbajicrtgFci« 
ten J75 

0|lpccu^cn 272, 275 

Pfublbautcn 343, 370 
Pfal3 280 f, 424 
Pflug unb Pflugi»tctfd>aft 333, 360, 

369, 372, 
PbvftognomiF (‘Husbeueföfunbe) I9J 
Pigment 56 
politifcbc Pacteien 232, 252 
„PcäflaiPifcbc T^afTc" 165 
pcoletaticc 432 
peoteflantismus 5, 204, 220, 232, 252, 

444 
Pcot>cn3aIifd) 49l 
Ppfnifeflee Cvpus JIO, 113, 180* 

T^öcbitts 248 
■Kaffe (begriff) I ff. 
"Kaffenbenennung 22 ff.; »begriff 4, 7, 

J4, 258 ; »entfleflung 308; »bilb 252; 
»gcen3en 6, 279; »funbe (©efebieflte 
ber) 16 ff.; »mifd>ung 253, 384, 393 ; 
'patbologie J75; «reinbeit JO, 12, 
258; «((biebtung 362, 393 ; «feelen« 
Funbe I90f.; 'r>erfcbmel3ung 362; «tob 
175; «tvpu0 12; «Verteilung in 
5)eutfcblanb 9, 266 ff.; «tvanbel, 3e« 
üöIFerungstvanbel 250, 416, 436 f.; 
•3ufammenfegung 19 

Kecbt 356, 469 
Kebobotber ^aflarb 253 
Keibengrdber 22, 3I9, 381, 389, 399, 

428; «tvpuö 22 
"KeinlicbFeit 192, 213, 229, 235, 240, 

412, 424 
Keligion f. (Blauben 

■Kenntierfdger 3I6f., 341 
Keuter 230 
"Kbeinlanb 279 
Kiefen 243, 378 
Kjdfantvpuö 307 (Karte XX) 
Kom unb Korner 298, 360 ff., 39l, 492 
Komanen 5 
Komanifebe ©pracben 356, 490 
KotbaarigFeit 63 ff., 370 
KunbFopf 229, 231 
KunbflirnigFeit 123 
Kuffen 5, 240, 348, 448 f. 

©aebs, 23 0 
©aebfen 277, 384 
©alaburger 275, 352 
©atemfpracben 330, 338, 478 
©cbdbel 28, 42 f., 44*, 78*, 79*, 88*, 

89*, JI7*, 118*, 123*, J32*, 145*, 
168*, 310*, 3J3*, 316*, 319*, 371*, 
428 

©cbdbelinbet; 32, 33*, 428 
©cbdbelmeffung 29* ff, 
©cbdbelumbilbung 247* 
©cbeitelanficbt 34 
©cbi30tbvme I8f, 193, 212 
©cbldfenringc 400 
©cbleflen 275 f. 
©cbIesivig«i5oIflein 274 
©cbli^Sbanb (Cierornament) 380 
©cbligauge 159 
©ebmalgeficbt 29 f«, 34*, 344 
©cbnurFeramiF 330, 372 ff. 
©cbönbeit 56 f., 259 f«, 345; «tpanbel 

442 
©d>ul3eugniffe unb ©cbule 206, 234 
©cbtt>ar3e (Haarfarbe) 266, 387, 39l, 

394 
©cbivar3e ©cbmacb 173, 264 
©cbivar3ivalb 126, 281 f., 299, 351; 

f. au(^ VOürttemberg 
©cbmeben 13 (Karte I—V), 19, 25, 38, 

192, 213, 304, 338, 412, 415, 471, 
482 ;f. aud> ©Fanbinavien 

©cbivein 330 
©cbtpei3 243, 266, 283, 342, 370, 471 
©cbivencFe 471 
©cbiPinb 230 
©eelifcbe iCigenfebaften 190 f.; »färben 

215 f., 226, 234 
©elbflmorb 209 
©emiten 5, 359 
„©eflbaftcr Cppus" 333 
©iebenbürgen 292* f., 4I9 
©ieblungöfortnen 40l (Karte XXVI); 

•gebiete 373 (Karte XXIV), 374 
(Karte XXV); «verbditniffe 469 

©ittlicbFeit 259, 261 
©iQböbc 27, 38, 77 
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©fanbinatJicn 1 
©laiücn 5, 6, 2^, 269 (Satte VII), 

299, 397 Ifv 398% 399* 
©Iatt>cn0tcn3c269, ^0l (Satte XXVI) 
„©Iau>ifcl>e Saffe" 4^00 
©loivenen 288, ^03 f* 
©omtnetfptoffen 61, 83, 128 
©onnenbefltal>Iung 56 f, 80, 128, | 

2^5 
©otbengten3e (limes sorabicus) 399, 

^01 (Satte XXVI) 
©O3ialantbtopolc'0te 198 f. 
©paltetbiaFeit 255 
©panten 177, 352, 355, 370 
©pannwette 27 
„©patbücbfcnmunb" 157 
©pecfbacbet 223 
©pttalfetamiF 369 
©ptQweg 230 
©pott f. tteibesübungen 
©ptacbe iinb "Kaffe 323, 328, 477 ff. 
©ptacbtnfeln 284, 290 f., 294 
©ptaebwiffenfebaft 323, 328, 331 f., 

346, 356 f., 477 f., 480 ff., 492 f. 
©ptecbiveife 479, 492 
©pteeivalb 294 
©taat 6 f., 193, 231 
©tamm (unb ©tammesuntetfebiebe) 

I, 193, 302 f. 
©tänbefebiebtung I99 ff., 361, 39l 
©teietmatf f. ÖftetteiA 
©tem3ctt 317, 333, 342 f., 346 ff., 

349 f., 354 
©timme I09 
©titnbaatanfaQ 63 
©tttnbodfet lOO, 147 
©tttnnafenivulfl 28, 31, 46, 79, 132, 

147 
©ttaftaten ("üetbtecbcn) 209, 221, 225, 

235, 239, 312 
©ubetifebe Kaffe 165, 294, 296, 40l 
©übflawen 4o3 ff. 
©weben 376 ff. 

Cawaflen 77, 236 
Cboma 230 
Cbüttntten (unb ^bütinget VDalb) 278 
^ttol 86% 87, 270, 289, 297, 4o5, 413 
Coebatet unb ^od)attfcbc ©ptacbe 477 
ConFunjt 213, 217, 226, 238, 241 
Cteue 193 
tCtopenfabipfcit 175 
TCfcbccben 230, 288, 403 
Ttubetfulofc 175 f., 263, 30l 
„^utantfebe Kaffe'' 163 
iütFen unb CütFifcbc ©ptacbe 299, 

315 
Cutmfcbäbel 89 

Übetaugenbögen bjiv. «wulfl 29*, 48, 
.. 90, 146 f., 170, 337 
ÜbetbedlbatFett 257 
Übeteinanbetfebiebtung 200 
Umweltetnflüffe 244 f., 333 
Untjücbtung 345 
„Untetgang bes Kbenblanbes" 366, 

473 
„Untetgang" eines X>oIfes inbogetma« 

ntfebet "J^affe 365, 445; f. auch i£nt« 
notbung 

UntetFiefet 36, 132 f.; «fltecFung 94 
Utgetntantf^e ©ptacbe 335 f. 
Utbeimat bet notbtafftfeben ©tamme 

320, 346 f. 
Utflawen 347, 397, 400 

“üatetteebt unb "Uatetfamtlie 324 ff., 
336, 356 

'Uetbtecbettppus 3I2f. 
'Ueteintgte ©taaten ron VtotbametiFa 

207, 209, 387, 423 f., 470 f. 
Vetetbung etwotbenet iCigenfebaften 

252 ff. 
"üetetbungsetfebetnungen 252; f. au<b 

ißtblicbFeitsfotfcbung 
X^etetbungsgefege 14, 249, 252, 257 f., 

300, 452 
X)ttcbowfcbe ©cbuIFinbetuntetfucbung 

17, 266 ff., 379, 46o 
\>ogeI t)on X)ogeIftein 226 
Volf 253, 344, 362, 459, 479 
T>öIFetivanbetung 371 f., 380, 389 
“UolFstum I, 3 f., 6 f., 362 ff., 404, 

446 f., 451, 466 f. 
X>otbetaftattfcbe (Ktmenotbe) Kaffe 

298; Ictblid) I09ff.; feelifcb 227, 
365, t)gl. mit bet binatifeben Kaffe 
I09; Kuftteten 348 f., 492 

X)otgcfcbicbte 308 ff. 
X)otwiegen, ftätFfles, einjelnet Kaffen 

in iButopa 307 (Satte XX) 
“Uulgdtlatein 490 f. 

tüaebötum 174 
VOagnet, K. 226, 248 
VDalfettal 177 
VOed^felbejiebung bet UTetFmale lO, 67 
VDecbfelftebet (UTalatia) 175 
VOeib 29, 41, 50, 77, U5, 174, 176, 

192, 433, 443 
„tüeicbfeltaffe" 30l 
VDcicbteile 55, 80, I03, 124, 135, 157 
„VOei^e Kaffe" 456 
U?ellentbeotic 327 
tOeltanfcbauung 39l 
VOeltFtieg 223 fv 419, 458 f., 471 
tUenben 4o5 
rOeflfalen 25, 242, 3I9 
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rOeflifcbe ^affc 22 f, 77, 186, 266 f, 
283 fv 290 f, 296, 298, 339, 356, 
^26, ^8^; Begabung 218; Bemc» 
gungscigcnbcitcn 186; (Bcfcbiccbt« 
liebfeit 2I9; leibliche JtTetfmale 77 ff., 
186; feelifcbe iCigenfebaften 215 ff.; 
"DocFommen 27^; "Doegefebiebte 
352 ff. 

tOifingsjeitaltec 38^ 

Wucböoecbältniffe (Pcopoction) 26, 
378 

tOürttembecg 278, 28^, ^18, 425 

Sabneefeanfungen 123, 176 
3ebneccecbnung 336 
3eitgeiil 343 ff., 463 f. 
Seitojoct 480 
3igeunec J72, 298, 484 



X)cr5cid)ni9 6er 33il6iu|Te gefd)id)tlid)er PerfönUd)hiten 

in 6en (ÖüntlKrfdKtt 2\affeinT>erten 
Die Siffern üertoeifen ouf t>ie 0citen5ablen öcr 'Sücber 

A •= "Mbel unb 3^afTe, 2. Tlufl. E = ^uropäifcbe KafTcntunbe, 5. D = Dcutfcbe KafTentunöe, S = 2ta|Tf 
unö 0til, 2. ^ufl. H = «Hellenen und J^ömer. J = Oüöifcbe KafTentunöe. V.Ci. = DoltssCSüntber 

‘Hbb^cl-^^abcc, J 71 
Ttgricola E 297 
Tigtippa H Io3 
b’2tlbcct, iCugcn D 151 
Tllcjranbcc b. (Bv* E 212 
Tilftcci E 266, S ^5 
2aoc E ^2 
TiltJarcj E 258 
‘Htnalic v. Preußen A 70 
TImenbetep IV J 93 
TInttnon E 321 
Ttnglcfcv A 119 
Tlnjou, Vdatia v, E 270 
Tlnscngcubcc D Io7 
TIctoflo E 265 
2Icnbt E 298 

E 65 
TIefafes IV E 19^ 
Tlffur^VTafftcspal II J 65 
Tlubcc E 68 
‘Hueebad), 23. J 186 
Tluccspccg, vfücjl V.G. 31 
Ttugspurg J 237 
Tlugufl t>. ©aebfen D 129 
Tlugufluö A 15, H iCaf. I^, 

H 105- 

23acb S 30 
»acc, iZ, t). E 299 
^atypev, t?. J 299 
Sögarcö E 194- 
Bagration, ^^ürjl: E 93, 

J 25, V.G. 50 
Ballin J 31 
Baljac E ^9 
Bambcrgcr 71citcr D ^09 
Batti^lini E 5-0 
Bcfbtiuö D 129 
Beetbooen S 30 
Begae E 300 
Bcbring E 28 
Beit J 85 
Bcllini E 262 
Bcncbcf A I08 
Bentinrf, t). A II6 
Bcrgb/ t>an ben A 5^ 
Becgncr, l£Iif. J 82 
Berliner J 231 
Bernauer, Tlgnes A85, 88 

Bernbarb, G. J 228 
Bernbarb t). 0rlev D 1^0 
Bernflein J 32 
Björnfon E 123 
Blum D J22 
Blumenilein J 186 
Blumentbal J 8^ 
Boabbil A Jo 
Böcflin E 300 
Bobe E 26 
BofanomeFv J 218 
Bootb S II9 
Börne J 83, E J02,V.G.5^ 
Borfig D 153 
BorfleU A 78 
Brefelb E 27 
Briefen E 317 
Broca E 51 
Brueb, nt, J 85, E 90 
Brurfner D Jo7 
Brunerie, <E>raf A 71 
Bugeaub bc la Piconneric 
A‘lo2 

Bull E J23 
Büloit) t>. ^cnnetuiQ A 78 
Bunfen D I50 
Burrfbörbt D 98, E ^0 
Burns S 51 
Buöfcbe'^abbenbaufen r>. 
b. D J5I 

Bpron E 287 
(Tabena, Pae5 be la E 258 
(Caefar H J03 
(Calatorius, nt. H 7^ 
Calvin S JI9 
(tambronnc A I02 
(Campe D 5-37 
(Capello, B. E 26^ 
(Caprit)i D 153 V.G. ^3 
(Caracalla E 153, H JJC 
(Carignano ». A 66 
(Carnot E 272 
(Carus E 297 
(CatJaignac E 273 
(Cbamberlain E 320 

A 71 
(Cböngarnier E 272 
(Cbtiplin J 82 
d^opin E ^3 

(Cicero H I03 
(Claube t), ^franFreicb E 270 
(Cl6menccau E 68 
(Cobn, ISrjbifcbof J 83 
(Colbert E 270 
(Colignv E 270 
(Collorebo»ntann6feIb A 

108 
(Colonna E 265^ 

I (Cooper E 312 
! (Corbav E 271 
(Corintb D 139^ V.G. 39 
(Cornelius, Peter A 9J 
(Cot»en, ©ir J 23 J 
(Cforicb, t?. A 99 
(Cut)ier E 27J 
(C3ubar E 39 

^Dabl E 123 
5:)arei06 I. E 193 
5)aubet E ^0 
3:)at)i6 E 3 
5:5ebo ». (BroiQfcb A 21 
^egenfelb, (Braf A J08 
5?ebttiel S 80 
5)eIarocbe E 272 
5)emoflbcnes H 51 
5?crfflinger A 67 
iDefaiv A I03 
^irfens E 287 
5)i6raeli J IC9 
iDoc3V t>. J 85- 
SDöllinger D Jo7, V.G. 30 
5:5oni3etti E 266 
5)oitoieiu6Fv E 58 
S^reper D I50 
iDrouet A I02 
5)rufus H Jo^ 
iDrpanber D 57 
iDuguaV'^rouin A 66 
Siürcr S 8, 9 
5)uroc A lo2 
5)pcF, r>an E 99 

J£bner»l£f(brnbacb D J38, 
V G 38 

JCcFart, ntarFgraf D 1^7 
«ifc D HO 
IBinjlein J 226 
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ißmeefon E 313 
Vinvtt Paf4>a E 122 
lEöPclcs A 36, 37 
ICqcI V* T^ömmin A 28 
iCucipibcö H 51 

(E>caf A 117 

iLco J J86 
cfaIFcncr E 287 
^acinata bcgii Ubccti A 30 
3rcud)tt»an0cc J 233 
»fiebte S ^6 

D 60 
^ifcbec, V.G. ^3 
^'laubcct S 32 
d'Icifcber J 233 
^Icucv E 27J 
^oeb E 273 
Montane E 299 
Sotey E 68 
Francesco, Xtlatia II E 
26^ 

^canef E 68 
^canfeefv E 152 
Jfcicbctcb t)* ^ranbenbueg 

A 32 
^ciebtteb b. (Bt* E 298 
^tricbricb, D ^37 
C^ttebricb V. v, b, Pfal3 A 

59 
^rtcbrid> bcc tX>ctfc A 
^ctcbctcb VOtlbcItn, b. (Bt, 

iRurfürfl S loo 
C^nee, 3obann t>. E 297 
Jruggee, (Bcaf A ^7 
^unbiltuö 3:5octuö H J07 

(Bafocto E 262 
(Balilci E 261 
(Bambetta E I02 
(Batibalbi E 266 
(Bauguin E 9^ 
(Bcbfattel v, D 59 
(Behübe D 70 
(Bccfl, t). b, A 59 
(BcUcct S 67 
(Blabflonc E 67 
(Blud* S 37 
(Bobtneau E 320 
(Boetbc D ^^0 
(BottQ D 125 
(BocFtj E 58 
(Bopa E 65 
(Bcant, Prafibent D ^65, 

E 312 
m. E 32^ 

(Btien, genannt Salbung 
D^36 

<BriUpac3ec D I06 

(Btimm D 129 
(Bto^ J 3^ 
(Bcotb S 89 
(Beün, 2Inaflaftu6 S 87 
(Beppbtus D 129 
(Buggenbeimec J 32 
<Bu3ntan A ^7 

^aanen, »an D J72, 
E 87, V.G. ^8 

^aecfel E 27 
^aenbel S 37 
^albe, m, D I5I 
^amecltng S 87 
^anfftengel D lo7 
Farben J 227 
^auef V.G. 3^ 
^amtbotne E 313 
^apnau A I09 
Hebbel D HO, S 32 
^ebel S 65 
^egel D ^38 
^eibenftam E 95 
^eine E Io2, J 231 
^etneifb I. »on Reffen 

A 28 
^eintid) IL E 270 

j ^enciettetJ.^tanfeeieb J70 
■ ^entfcbel E 66 
^eebatt D ^38 
^ermann VIII« E 297 
^ecobotoö H 5^ 
6tth ^enc. J 8^ 

1 ^er3l, Zi>, J 338 
^erg, ^etntid> J 299 
^er3og J 23^ 
^tlfecbtng J 228 
^tlgenreinec E 117 
^inbenbueg D 152, V.G. 

^irfd;>, Jlttntflec J 228 
^ittorf E 66, D 155 
^off oan’t, E 22 
^ofmannstbal, t>. 299 
^ofmann v, ^ofmanns» 

it>albau D J39 
^dlberlin S 3^2 
^olnftetn, (Bedpn A Io5 
»6ocn, (Braf A 66 E 296 
^orfegFp D 125, V.G. 3^ 
^ortbv E 135 
^uffein A Io 
^upgens E 297 

3bceins E Hl 
'^mmetmann D 155 
3n0eam A 117 

1 Pafd>a E J36 

3acffon, 21. E 313 
3ö<^fon, iTb« (©tonewall) 

E 312 
3ncopo be 23arbact E 263 
3abn E 298 

Paul S 67 
3eanne b’2Irc A 73, 88 
3effcefon E 313 
3cffeeV/ Itocb A 116 
'^oi>ann betr :Bejlänbigc 
^A H 
3obönn c^riebdcb b. <Bco^« 

mutige A 4-^ 
3wcwnbu8 D 364-, E 225 

H in 

i !Ramacott)sfp E 61 
7\ant D 2^9, ^37 
!Earim %\^an E I98 
:Racl Hubinig t). b. Pfal3 

A 63 
:Racl tO. V, 33caun* 

ffbtneig A 69 
!Reatö S 3^ 
!ReUer, (Bottfeieb E 299 
TXeppel A 67 
:Eecc J 226 
:Eernet D 120 
^Eecflen E 50 
:EegIetr D 302 
iRiepert D I2I 
jRiecFegaarb S I20 
:Ripltng E 67 
3RIebec A lo3 
Blingnetr D 120 
:Sno]t: S II9 
^RonigsmaeF, (Braf A 66 
!Ronftantin, (Bto^füift E 

61 
Bofoiuffo E 58 
:Rrübenec, ». A Io5, 
Bügelgen, r>. E 298 
Bulenfampff D ^I 
Bubmaul D 75 

Hamactine E 272 
Hanglois E 272 
Hannop, v, E 268 
Hapouge, be, (Braf E 321 
HafTalle E Io2 
Haubon A 67 
Hanatec D I06 
Hermontoiv E 98, J 82 
Itet)i, 3:>irigent J 157 
Ilct>tn6 E loi, J 35^ 
Itepfer D 138, V.G. 39 
Hiebet E 312 
Hiebermann J 31 
Hicbling J 8^ 
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ilimburg»©ttrum E 22 
ilinbbcröb E 317 
ittonarbo ba X>inct E 263 
iltfjt D 107 
ilöbc D ^37 
itobt E 22 
ilombcofo J 233 
ilongfclloiv E 313 
itorcban E 263 
iloucbcuc, il. J 187 
ilovola E 165^ 
iLubcnbocflr D 7^ 
ilubttMg t). 23avct:n A 
^7 

itubiüig ü. Ungarn A 
M 

Cuvcmburg, Ttofa J 236 

UTaccbiaücUt E 263 
iTtücfcnfcn D 152 
ltTan3oni E 265 
UtariniQ ». b« D 
Ittacv, 7\arl J J 86 
ITTascagni D 81, E 37, 

V.G. 27 
UTatbtae, :Eatfcc A ^8 
UTatibia H 123 
Utaurras J 32 
Utaiitbncr J 230 
UXa):imtIian I. D 93 
UTavimtnuö ^i>tav H 123 
UXccbtilb V, (BrotQfcb A 21 
UTcbtci, 2(Icf. E 86 
ItTcbrmeb 2(Ii Pafcba E 

136 
Utcnanbroö H 51 
Ulcnbcl^fobn E Jol 
ITTcnclaos H I9 
!tTen6borff*Pouillv D Io3 
UXctfcbntfof, it. J 299 
UtcQgcr D 439 
ntcvcr, ^elcnc J 157 
Utcvcrbccr E 102 
UTcvcrbccc, 6^cau J. 84 V. G. 

54 
ltTc33ofanti E 265 
UTtcbcIangcIo S 9I 
ITTincllt, ©räfin £99,! 70 
Utoccnigo E 264 
ITlöUcnbocf A 70 
UToItfc E 299, D 438 
Utonimfen E 300 
UTonroc E 313 
moorc, 3. A 116 
ntoorc, Cb. S 51 
ItTorgcnflcrn E 300 
mörifc S 78 
ITtübfam J 231 
UTüUcr^iCmbcn D 59 

müUcr, m. E 26 
Utünflcr, ©cbaflian D 436 
ntuffolini S 21 
UTuflafa, :EcntaI D JH 

VTapoIcon E 27, A Jo3 
VTapoIcon IL A Io3 
VTaumann E 117 
VTcro H 116 
VTcrt>a H Jo5 
VTcumann J 82 
Vticbubr E 298 
VTofcctctc A 12 
Vlon E 66 
VTorbau, UT. J 338 
VTourv E 68 
VToraliö S 80 
X^ugcnt V, VOcflmcatbr 

(Braf A 109 

(Dffcnbacb, J 85 
0rlcv, ». D J4I 

Pacic, r>an bcr D 155 
Pac3 bc la Cabcna E 258 
Paganint E 265 
Palagbt E 42 
Palgrat>c A 117 
Paul L, 5ar E 61 
Pcrifics H 52 
Platon H 59 
Poincar6 E 273 
Poufftn E 270, S 9I 
prcu^ J 187 
Printo bc 'Kit)cra E 257 
Pcobuö H in 
Pcfcbcinalsfv E 41 
Pucctni E 33 

"Haabc S 67 
TXabcF J 227 
^XabcQfv E 439 
7Xamon v (Eajal E 36 
TXamfcs 11 J 92 
■HafumoivsFv E <51 
'Kicbelicu E 271 
■Htcbtcc, I£ugcn D 122 
Ttocbling E 312 
TXoUanb E 273 
7Xonfacb S 34 
TXoon D 152 
"Hubolf t). ^aböbucg D 93 
TXuboljr IL, :Eaif^cc A 

48 
'Kunciman A 117 
■Huprccbt t>. b. Pfal3 A 62 

©atnt'Saens E lol, J 34 
©aint»©tnton S IJ9 

©amuci, Cb* J 156 
©anbcrs J 31 
©anbicQ^o E 49 
©arafatc E 36 
©aüonarola E 261 
©cbam^I E 93 
©cbtcbau D 136 
©cbinFcI D 138, V.G. 39 
©cbleiccmacbcr E 299 
©cbloffcc D 438 
©cbmtccbcn D 407 
©cbol3, VD. t). D I50, 

V.G. 43 
©cbopcnböucr D 439 
©cbubcct D 127 
©cbumann D 439 
©cbmacjcnbcrg A I08, 

D 127 
©cbn)ctbntQ>3<i«c*^ E 409 
©cbtntnb S 65 
©ctpio 21. H 85 
©cott E 287 
©ccrft, r>. 138 
©cleuPoö E 212 
©empcc E 438 
©ccao E 52 
©cti I J 93 
©forja A 86, 87, E 262 
©icbcl, VT. J 226 
©icgmunb ». Sranbcn» 
bürg A 32 

©tcnftcivtcj E 24 
©icpbö E I8I 
©ignorcUt E 262 
©tmfon E Jol 
©obccblom E 61 
©oFcatcö H 30 
©olf E 153 
©opb<5fIcs H 35, 51 
©oucbon D 70 
©outbanipton, (Bcaf A 

116 
©pcdfbacbcc E 224 
©pcnccr E 288 
©pino5a S 46 
©pit5t»cg S 65 
©pobc E 299 
©pcccbcc t). .Bccnegg E 

74 
©talin E93 J 25, V,G, 50 
©tauffcr>;Bccn E 119, 

V.G. 34 
©tein, t>. E I06 
©tcubcn, t). E 312 
©tiftcc S 65 
©tobbacb E 324 
©trcfcmann E 139 
©trinbberg E 61 
©tro33t, P. E 262 



510 X>etr3C»4>ntö i>cc Bilbniffc 

©uc|)ct E 9^ 
Sulla H ^^6 
Sutuocotü A 99 
Svbcl, t)» D ^38 

ZaetB E 296 
Cactint E ^3 
^clcmann E 297 
^cnccant E 266 
Ccnnvfon E 287 
tCccf3tvan03fv E 39 
^^otna, ilubtütg S 67 
C^otmcs IV J 93 
^^uf\7bi&c6 H 5^ 
C^usnelba D 383, E 251 
Ct3tan E 261 
^ontöFv E 99 

Cccbonianuö ©allus H 
in 

CcoQfi J 85 

U^anb S 78 
Uta, UTacFgcäfin D n? 

\)iftc»cia t)on Sc^tucbcti 
A UI 

'DiUingcc D I7I 
“ütscontt, <E»caf E 265 
X^ittorio 2ttnabco III E 
26^ 

X)o0cl t>. X)ogcIfIcin D 
: n7 

i VDagnec, 'Kict)ac6 D ^39 

rOaUot E 0 
Webet, V, D Io7 
VDcbcc, matbilbe E 27 
VOcgencc, p. D Ho 
rOeUington E 287, A II5 
tUcIfee, P^iltpptnc A 8^ 
rDcn3cI IV. D ^09 
lt>ccfcl J 227 
tUigmann D 165 
tUüamowtQ’UT. D 7 5, E 26 
VOol)IgcmutI) D I06 

3?pfllantt E 2H 

JcQtnann D I5I 
3ip<Icc D ^07 
5n)cig J 227 



Buchet 
au0 3- t^erlag, Hlünc^en 





t>on profcfTor 2^. 0itnt^er erfc^ien ferner 

^ie wefentiteb gefür3tc “Ztusgabc bcs großen VOcrfcö - bcc \)oIf6»(5üntbcc 

IMeine Kaffenfun^e 6eß öeutfd^en TDolfee* 186.-205. ^fb. 
ntit lOO 2(bbtlbun0cn unb 13 ^Eartcn. (Beb* 2.-, (Livb. 'RXM 3.-. 

\t>cr t)on bec VOtebtipfeit bes (Büntberfeben VOerfes; „'Haffenfunbe bcö beutfeben 
DoIFcd" übcr3cugt tfl, ivirb füc VOcitcrnerbccitunp feiner (Bebönfen forpen 
wollen. 3?a ijl nun ber „X>olfö'<Biintber'', bie ix’efentlid) pefür3te \)olfe»2lu6= 
pabe, bas peeipnete <Bef(benfbucb. ITTan follte ibn pan3 befonbers ben junpen 
ittenfeben, ^tubenten, ^itlerä3upenb ufw. in bie ^anb peben. l£r entbült 
ein fnappe J^arflellunp unferes brutipen Xr>iffen6 »on ben eutopaifeben 'Haffen, 
t^on ihren UTerFinalen unb ihrem feelifdxen XT)eien. i£r ifl aber nur 3ur l£in= 
fübrunp peeipnet, tieferfd)ürfenbe Hefer preifen 3ur proben ^luspabe. 

6crEunft un6 Haffengefcbicfetc öcr (Bettnanen. mit m 2ibb. 
unb 6 Harten. 5.-7. Cfb. (Beb* HlTt ^.80, (Lu>b. 7tlTT o.—. 

„5)as Bud> brinpt eine ^füllr duellenmä^ip belepter l£in3elanpaben, bie ivepen 
ihrer Serflreutbe'it fonfl fd>led>t 3upänplid> ftnb. (Büntberö ^lusfübrunpen wer» 
ben burd> 3ablreicbe pute 2lbbilbunpen peftÜQt." (Bermania. 

i^ine lebenbipe ^arftellunp bes Urfprunps unb ber raffifd>en 
Bebinptbeit permanifcb»beutfd>en VOefens. 

^roQ feines pefd>id)tlid>en 3nbölts ii>ur3elt bas VDerf in ben Grapen, bie in 
ber (Bepenwart unfer T^olf bewepen, insbefonbere ber 7taffen3ud>t, ber art» 
pemä^en ^^rommipfeit unb ber permanifd) beftimniten 7^ed>tsauf= 
faffunp. Befonbers intereffant im »jinblicf auf bie t^erfebiebenen relipibfen 
»^trbmunpen ber (Bepenwart ijt bie Bd>ilberunp bes peiflipen ^tinpens 3wifd>en 
Cbril'lcntum unb permanifdxer 2trt. Überall brinpt bas Bud> eine ^ülle 
t>on 0toff, ber Fritifcb unb mit eipener Btellunpnabme t>erarbeitet wirb. 

Äajfent’unöc iSuropae. 3*, wefentlid) vermehrte u. rerbefferte 2lufl. 

3^2 ©. mit 567 2tbbilbunpen unb 34 Harten. (Beb* 7.-, (Iwb. WM 8.6O. 

„(Büntbers Wer? weitet ficb mehr unb mehr 3« einem einbcitlid)en proben Bau. 
6^orfd>er3äbipfeit, intuitive Bepabunp unb Hlarbeit ber fliliflijd)en cf<?rm t>er» 

einipt ficb irt ib^t." ^er ^ap. 

3^affcnfun5c 6c6 jü6ifc^cn 8.-12. ^fb. 360 ©eiten mit 
305 2tbbilbunpen unb 6 Harten. (Beb* WM 7.—, Ö^wb. WM 8.60. 

„iOie SOarflellunp ijl au^erorbentlid) feffelnb. ItTan b«t immer bas (Befühl: 
hier febreibt ein \\^abrbeitfud>enber, ber ohne 7lücfftcbt nieberlept, was feine 
3^orfd)unp erpibt. ^a3u Fommt bie bert^orrapenbe, reiche unb t)ielfeitipe Be» 
bilberunp bes X'DerFes. XlOir ftnben Bilber aus ber alten (Befcbid>te, 2lbbilbunpen 
bekannter 3uben unb 3ablreid>e (Bruppen» unb (Belepenbeitsaufnabmen aus 
bem jübifeben Heben ber (Bepenwart. VOer ber 7\affenfrape ein 3ntereffe fcbenFt, 
ber lepe fid) auch biefes Buch bei; perabe bie jübifebe Haffe ifl eines ber lehr» 
reidxflen (1‘^bjefte ber 7^affenforfchunp." 55eutfcb'6flerr. Hebrer3eitunp. 
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l^eitere ^»c^er von prof>^r. (Bünt^er 

^ie tTor6ifc^e Äaflfe bei 6en 3n6ogermanen 
3u0lctd> ein Beitrag juc ^cagc nact> bcc Uc^cimat un6 'Haffcnl)crFunft 6cc 
3n6ogcrtnancn. XXlit 2ibb« unb 3 !Eactcn* (Beb* 6.-, £ivb* TlXVt 7.So, 

^ie^es ^ueb tfl nicht nuc ein inettnoUcc Beitrag 3uc 3^ultucgcfcbi(btc 6cc 
3nbogccntancn, fonbern cs liefert zugleich einen 3eiveiö für bie fultucfcbopfe» 
rifebe Begabung bec VTorbifeben 'Haffe." Haffe. 

5ubrerabel burc^ ©ippenpflege» 5.-7. ^rfb. (Beb. ^nr 2.20, 
Ä.tnb. Hm 3.20. 
^acb längerer Seit tnieber ein neues Buch bes berübmten 2iaffenforfcberö, 
bas üon feiner großen (Bemeinbe unb barüber hinaus banfbar begrübt iverben 
wirb. iCs ifl in brei Hbfcbnitte eingeteilt t iDie VTotwenbigfeit einer jfübrerfebiebt 
für ben üölPifeben Staat / 5)ie /Erneuerung bes »familiengebanfens in j)eutfch» 
lanb ((Büntbers Hntrittsnorlefung in Berlin) / Vererbung unb /Erjiebung. 
Hu^erbem uwrbe bem Buch nochmals ber Vortrag: „Volf unb Staat in ihrer 
Stellung ju Vererbung unb Huslefe" beigegeben. iDas Buch ijt eine neue ein» 
bringlicbe mabnung, ben allein möglichen VVeg ber /Erneuerung unferes Volfes 
auf ber (Brunblage non J'amilie unb Haffe mit eiferner Sielftrebigfeit 3u ner» 
folgen. 

Platon alß ^uter 6e6 ^ebene. Platons Sucht» unb /Er3iebungs» 
gebanFen unb ihre Bebeutung für bie (Begenwart. mit einem Bilbnis Vlatons. 
2. Hufl. (Beb. Hm 2.- /twb. Hm 3.-. 

„3:)iefe Heine aber febr lebenswerte Schrift ijl recht lebrreicl), fie wirb nielen 
Vfeues fagen, inbem fie piaton non einer niel 3u wenig beachteten Seite feines 
nielfeitigen 5)enFens unb tVirFens 3eigt." Blätter f. beutfebe Philofopbie. 

^Ob unb 55er bclbifd>e (BebanFe. mit einer VDieber» 
gäbe ber ^ürerfeben Habierung. 5. 2luflage. (Beb. Hm 3.- /Iwb. Hm ^.20. 

^er irCorbifcbc (SebanCe unter ben ^eutfc^en^2.2iufiage. 
7.-9. 5:fb. (Beb. Hm /Iwb. Hm 5.^0. 

„(Büntber wenbet fich in feiner lebenbigen, aber gemäßigten 5)arßellungsweife 
gegen nerfebiebene /Einwänbe, bie gegenüber feiner Haffenlebfc gemacl)t ixmr» 
ben. Itber bie 2lbwebr 3um 2lufbau fortfebreitenb, legt er ben weltanfcbau» 
lieben 3nbalt bes norbifeben (BebanFens bar." „Unifd)au", ^r. n. /EicFflebt. 

2)eutfc^e Äöpfe norbifc^er Äaffe* 5o Hbbilbungen mit (Beleih 
Worten non prof. 55r. /E. ,fifcber, Berlin, unb Prof. iDr. i^ans H. (Bün» 
tbcr, Berlin. 9.-I0. Cfb. Preis Fart. 7im 2.15. 

„55ie Bilber wirFen nicht nur als Hugenweibe, fonbern tragen gleicb3eitig ba3U 
bei, im beutfeben VolF ben Sinn für unnerborbene Haffenfd>önbcit 3u wecFen 
unb ben Blirf für beutfebr Schönheit nor allem auch gelegentlich ber (Batten» 
Wahl 3« fd)ärfen." SaaIe»Seitung. 
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tt)erfe t)on X.'Vt?. ^arre, t>em ber bewtfc^en ^aiiernfc^aft 

2)a6 Bauerntum de Äebenequell 
t>cv ITlordfcben Kaflfe 

7v öcrm. u. »erb. 2(uflagc. Caufenb* 
(Beb* ^-r itcinivanb lO.-. 

^/3n fcbonungelofcr, graufamcc vfolgccicbtig* 
Fett 5ctd;)nct ^^acce bas ©cbicFfal bccVdIFer: 
25auccn tob i^l'V^oIFestob. 2(ufbcm‘2lcFccIanb 
ivücbll ni<bt ba6 3cot, fonbeen C6 
tt’acbfc'n bort auch bic ItTcnfcbcn. iDa» 
Fann man nicht mebe »crttcfTen, u’cnn man 
biefcö 3ucb gcicfcn man mu# es Icfcn, 
um 311 tt>tlTcn : ^alt! ^is i>uv)^ct mit bem beut» 
fehen 23auccntum unb nicht iveitcc! Unb bann 
5utücF 5u ben taufcnbjäbtigen (BcfeQcn, nach 
benen allein <Befcl>lecl)t um (Befchlecbt fich auf 
bec Scholle ivie eine !Eette aneinanbecteiben 
Fann." VJS.'ltanbpofl. 

Kcich^bauernfübrcr u.Kcic^öminiftcc 
K. fDaitbcr iCarrd 

ITleuabel am Slut unb Soben, ^6.-55. ^aufenb. 231 seiten. 
(Beb. 5.20, £ivb. Tim 6.30. 

„5>aö 3uch (teilt eine ^at im wabtflcn Sinne bc6 VOoctes bar, ba e& bem \?er= 
faffer gelungen ifl, mitten im “Oerfall ber fittlicbcn unb Fulturellen VOelt neue 
tOege für bie VOieberer(larFung bes beutfeben “OolFee 3u 3eigen, tOege, bie 
ivirFlicb gangbar finb. 2llte Überlieferung unb Flares “Oerllänbniö für Hebens^ 
notivenbigFeiten unferee “OolFeö b^tben ben “Oerfaffer 311 biefem tOerF geleitet, 
bas benFenben unb Fdmpfenben 3?eutfd>en halb ein guter ^amerab fein u'irb." 

iDer Eingriff, Berlin. 

★ 

!^Un|t Un6 ^Oon Prof. 55r. Paul SchulQe^VTaumburg. 

3., »erni. 2tufl. 172 Seiten mit 175 2tbb. (Beb* 5.50, Hivb. Tim 7.-. 

„iCin Bud;>, bas in allen feinen teilen mit einer Heibenfchaft gefebrieben ifl, bic 
bem flarFen VOillcn bes Perfaffers, ber beutfeben :Rultur unb T^unfl 311 helfen, 
entfpringt." 5)cutfcbe VOochenfehau. 

ITTor^tfC^C ©C^0nl)Clt* 3b»^ tOunfcbbllb im Heben unb in ber llunfl. 

“Oon Prof. ?Dr. Paul Scbul^e^VTaumbur g. UTit 165 “Hbb. (Beb* 6.6O, 
Hivb. Tim 8.-. 

„jDas feingeiflige unb Fluge Buch bcs alten nationalfo3ialiflifcben 7Xultur= 
politiFcrs inirb ficb »iele ^reunbe erwerben. Selten ifl fo febr gerabc bas Poft= 
tine unb Schöne in ber üRunfl ber norbifchen “OölFer berausgeflellt wie i>ut. 
iOas Bucl> ifl eine wahre Scclcnbcfrciung. iOer es gefebrieben ^at, ifl wie Fein 
anberer berufen, bas norbifebe Sd;>önbeitsibeal bar3uflellen. ^aFenFreu3' 
bann er, Utannbeim. 
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^üd)er Don ^uö\x>. Clau|): 

2)te irCoröifc^e 6eele» mm mnm- 
run0 in bic ^affenfeclcnhinbc» 7,, burcbgc» 
(ebene unb erweiterte 2UifI. 3I.-3<?* ^(b. 
UTit ^0 l^un)lbr lief tafeln. (Bel). "Hni 3.50, 
Itwb. 7im 4-.80. 

„(Claufj unterfuebt ben ^til ber norbifeben 
^eele in allen Bejirfen ihrer ileibenfcbaft, 
im feufd>en 2lbflanb ber Bcbam, im <Befldnb= 
niö ber üiebe, im 5weifampf ber Bebwerter, 
im ^d>weitten ber ^(ebe, im Bd>er5 unb WiQ. 
iDie Unterfebiebe unb (Bren3en bes (eelifeben 
Verflebens aus bem (Beijl ber 'J(af(en, ihre 
Verbinbtinp 3um 0ermanifd>en ber 
aus norbifeben unb balifeben Einlagen gleich» 
mdbig gemifd>t ifl, ihre eCrennung tiom mit» 
telldnbifcben unb otlifeben möge man 

tioröifdus mäöd>cii biefem 53u<b ber 23eifpiele unb ber leben» 
bigen ‘2lnfcbauung nadilefen, bas ein 5?euter 

unb ein ^eber gefebrieben b^tf aber auch ein Pbilofopb ber üRamera, bem ber 
^licf für bie norbifebe (Beflalt aufgegangen ifl.'' Sl^eutfcbe Leitung. 

mb Seek t£ine tSinfübrung in ben ^inn ber leiblid>en (Beflalt. 

8., burcbgefeb.'Zlufl. 3b.-^3.Cfb. mit 176 2lbb. (Beb. 7\m 5.50, ilwb. 7im 7.-. 

„(Elaub i(l wohl ber feinfle menfebenbeobaebter, ber je menfd>engefi(bter fl»' 
biert bcit, unb es ifl erflaunlid'), was alles er aus ben (Linien unb ^formen bc**' 
aus3ulefen unb ixne er biefe tJ0in3elbciten 311 einem über3eugenben (Ban3en 311 
vereinigen weih* 7lubcr feinem l^infüblungsgenie unb feinem 23eobad)tungs» 
äuge verwenbet er bie !Ramera, beren 75enugung ihm bie möglicbfeit bietet, 
Übergdnge bes (Befid>ts», alfo bes ©eelenausbrucfs, bie bas 7luge nie ernennen 
würbe, für bie ruhige 23etrad>tung fefl3ubalten.'' !Eurier. 

Vinö Junior» x^on «^tub.»7fat sr^r. «^iegfrleb llabner. 2., neu» 

bearb. unb erweiterte 2lufl. mit 58 2lbb. !Eart. Tftll 3.80, llwb. 7fm 5-.80. 

„5?ie von !Eabner ausgewdblten 23eifpiele finb treflrenb unb man lacht oft bet3» 
baft beim (Lefen; auf eine unterbaltfame tt>eife Fann man ,fo nebenbei“ gute 
unb nüi3lid>e Benntniffe erwerben.'' X>ölFifd>er Beobad)ter. 

„^ier iü ein Zugang 3um (Bebiet ber 'HaffenFunbe gefunben, bureb ben man 
gerne eintreten wirb, um (ich lad^enb unterrichten 311 laffen." ^ie (Literatur. 

i\ajTC/ Volt^ Soldatentum, X>on ^auptmann ((£) (^. ^unbeiFer. 
mit 37 2lbb. auf Jö Bilbertafeln. (Beb- Bm ^.80, (Lwb. 75m 6.-. 

„sDer 0fti3ier unb ber 75affenforfd)er höben fid) in biefem vielfeitigen Buch ge» 
funben unb 311 einer nationalfo3ialiüifcl)en X'^olFs» unb n)eltbetrad)tung ver» 
eint, beren fowobl webrgefebiebtlid) als auch nationalpolitifcb erfabrungs» 
reiche 5)arftellung einen wertvollen Beitrag 3ur X">ertiefung unferes neuen 
VOeltbilbes liefert. VTid)t allein für ben cDruppenfübrer, fonbern mehr noch für 
ben PolitiFer, gerabe für bie 2lu§enpolitiF ifl bas miffen um bas 5?enFen unb 
bie <3eele anberer Pfaffen, X'^olFer unb ^eere von ausfcblaggebenber Bebeutung." 
•5 d> u l u n g s b r i e f. 
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2)ie räumlichen un{> rafftfchcn (Beftaltungetraftc 6cr 
nroßöcutfchen (Befchichte. Uon jDt.ffiufla» Paul, profcffoc an 6« 
»5od)fct)uIc für fLcI)rcrbiIbung in 5?acmflabt* 537 ©eiten mit 113 7tbbilbungen 

unb Tratten. (Beb* 12.—/ (Livb. ♦ 

//Beginnenb mit ber jüngeren ©tein3eit, in bec unfere \)c'rfabrcn/ bie (Betma= 
nen, ihre cafftfcl)c (Bebuct erleben, gebt ber T2erfaffer alle großen i^poeben ber 
beutfd>en <Befd)icbte burd>, bas germanifd>e 23lut in allen 2^dumen ber l^rbe 
qenau ferfolgenb unb jeigenb, wie es ficb in W?ed>felttnrfung mit ben rdum= 
lieben (Begebenheiten entfaltet ober r»erbraud)t, insbefonbere aber jeigt er bie 
(Befd)id>te ber "Kaffe im gro^beutfeben Kaum. ijl eine gro#3Ügige, neue 
VOege weifenbe biü'^eifd)e 2lrbeit, bie uns 5?r. Paul in bie fein 
t'Oerfe norlegt, eine 2irbeit, bie allen (Befd)icbt6lebrern neue facblicbe unb 
metbobifebe XX^hife gibt, tlegtere infofern, als fie 3ei0t, wie bie d^üUe bes ge= 
fd>id>tlid>en ©tojfes, bie mit bem ^ortfd)reiten ber Seit immer mebc anwdcbft, 
überfeben unb an bie bcranwad>fenbe 3ugenb frucbtbringenb weitergegeben 

werben fann. 
Xt>as wir tion jeber X'Oiffenfcbaft erwarten, ba# fie nicht nur XPiffen »ermittele, 
fonbern aud> bem T>olfe bie beflcn Xt>ege für bie SuFunft weife, bas gefdiiebt 
in bem »orliegenben Kuebe. l^s 3eigt bie wefentlicben (Lebenskräfte bes Polkes 
unb labt feben, wobin fie treiben unb wie (ie auf (Brunb gefd>ici>tlid)er (Erfab* 
rungen 311 lenken finb, bamit linder beutfd>es Polk in ber Sukunft bie recl>ten 
Xt^ege 311 (^b^c unb (Brbbe unb »ölkifeber (Befunbbeit unb Kraft gnbe unb be= 

fdireite." ^er X^eue XX?eg. 

©tuöien 5ur (Bcfc^ic^te 6e6 ÄaflfengeöanfenöAv^n profeffor 

5?r. (L u b w i g © d) e ma n n, ^'reiburg. 

I: iDie K(xfTc in ^cn (Öcirtei3xi>ifYcnfd)aftetu ©eiten. (Beb* 
73m 16.20, dwb. mn 18.-. 

ioauptcpodKn un6 <st^npti?ölter 6er 03efd?id)te in 
il^rer ©tellnn^ 3111* 2\(X)Te. Preis geb* 'nnr 16.20, dwb. Knt is.-. 

„!Das 23ud> ijl mit »ornebmüer ©acblicbkeit, bewunbernswerter Beberrfebung 
bes ©tojfes unb jener Xlnparteilicbkeit unb jenem \7erantwortungsgefübl gc’ 
febrieben, wie fie unfere beflen (Befebiebtsfebreiber aus3eicbnen. iZin t>or3Üg=’ 
liebes, bC'cbintereffantes XTOerk." Prof. 5)r. 21. 5)rews im „Karlsruher itag= 

blatt". 

in: ^ie ?\a|yenfr(XC|en im 0d)rifttum 6er Heu^eit* <Beb* 
73m 18.-, dwb. Km Ib*80." 

J^iefer Banb befcbliebt als britter ©cbemanns großes Kaffenwerk. 

2lls ©onberbrud* aus Bb. III erfd>ien i 

IDeutfdie lUaffiter über 6ie Kaffenfrage* <5eb* Tim i.5o. 
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Äaffe und 6ctinat 6cr 3nöogei:mancn. von ptof. ®c. »«o 
^Ud)c. mit IJ3 “HbK un& 5 :Ractcn. (5cl> ^m 6.5o, tlivb. Tim 8 

Beit 3aI)C3ebntcn ^cl)t &cc iviffcnfcböftli^c :aamvf um 6ic Sta^c nach 'Haffe 
unb Heimat bce 3n6ogccmancn: »erglctcbcnbc 0prad)«>iffcnfd>cift, \)oc= 
5cfcbict)töforfd>ung, <5colo0ic, (Bcogtap^ic, Haffetiforfcbung un& anbere VDiffen« 
fd)aftcn baten fiel) um bie Cofung bemüht unb boct> ijl biöbcc feine ÜBntfebei« 
bung gefallen; noct) immer jlebcn ficb bie 2lnfd)auungen gegenüber, befonbers 
3ivei Hiebtungen, t>on benen bie eine l^uropa, bie anbere 2lfien al« Heimat an» 
nimmt; unb aud) be3Üglicb ber Haffen3ugebörigfeit b3in. ber raffifeben Sufam» 
menfegung ber inbogermanifd>en Btämme ijt man nod) 3u feiner ivirflicben 
Ubereindimmung gefommen* 

„5?ie Warte, von iveld>er aus bas VOerf gefebrieben uuirbe, lä#t beutlicb erfen» 
nen, ba^ ein Berufener bas Wort 311 ben t)ielen febtvierigen fragen nahm, fo 
ba^ man ficb bei ber Ceftüre gern t?on ber mei^erfebaft in ber Beberrfebung be« 
0totfee leiten lä^t, ^ae Buch flcdt eine ivertoolle Bereid>erung unferes raffen» 
funblicben ©ebeifttums bar, iveil Haffe unb >5eimat ber 3nbogermanen u>obl 
nod; niemals fo gan3 unb gar um ihrer felbjt inillen allein betrachtet worben 
ftnb/'iDeutfcbe XDiffenfebaft, ter3iebung unb \)olf6bilbung, Berlin. 

Vnuftf mb ÄaflTe* 'üon Hicbarb iCicbenauer. mit ^0 Bilbniffen 
unb 90 X^otenbeifpielen. 2., »erb. 2lufl. (Bel>, Hm 7.50, tlwb. Hm 9.-. 
„tCicbcnouer fleht ja febon als tCrforfcber ber 5ufammenbdnge 3ivifd;en Haffe 
unb mufif an erfler ©teile. X3un bat er fein reiches X“0iffen in einem prä*» 
tigen Werf 3ufammengefa^t. i£s flellt alle unfere großen beutfeben ^on» 
fünfller in ihrem ©ebafen »om raffifeben (Befichtspunfte aus bar. 2lber auch 
muftf, bie aus anbersraffifebem (Befüge erfpro^, wirb aufge3eigt unb in TÖer» 
gleich geflellt. X3id)t nur befle 2lbbilbungen unferer größten beutfeben Con» 
fünfller, fonbern aud; 3ablfcicbe X3otenterte 3icren bas Bu^. möge es in bie 
^änbe »ieler beutfd>er mufiffreunbe fommen; fie werben aus ihm fo manche 
wertvolle gan3 neue 2luffaffung gewinnen." ^eutfd;e Leitung. 

^eutfebe Äaflfenfopfe* ^0 Bilbtafeln. \)on 55r. B. H. ©chulg. 
Hart.2im I,80. 

5;ie »orliegenben, in bem XX)ettbewerb teilweife mit Preifen ausge3eid;neten 
Haffenbilber 3eigen \)ertreter ber in 5;eutfd>lanb am bäuftgflen »orfommenben 
Haffen, alfo bie norbifd>e, fälifebe, mittellänbifcb=weflifcbe, oflifd)e, oflbaltif(bc 
unb binarifebe Haffe. ICin »or3Üglicbes 2lnfd;auungsmaterial. 

blonöen 6aare 6er inöcrjermantfcben TDölfer 
2(ltertumß* tEine ©ammlung ber antifen Seugniffe als Beitrag 3ur 3nbo» 
germanenfrage. Von Prof.S;r.lX>ilb» Bieglin. <Beb. 2imö.50, tlwb.Hm8.-. 

^^ie Cl5ertllCini(l 6eß ^ClCitU6. ^erausgegeten, überfeQt unb mit »olfs» 
unb beimatfunbl. 2lnmerfungen »erfeben »on Prof. jDr. IC. ^ebrle, »Deibel» 
berg. mit ^8 2lbb. auf tafeln. 3., »erb. 2lufl. (Beb. HltT 3.60, ttwb. 2im ^.80. 

Gtammbaitm unb 2(rtbilb ber Sbeutfefeen unb ihrer Der= 
Xl>rtn6tcn. iCin fultur» unb raffengefcbicbtlicber T>erfud>. Pon Prof. 5)r. ^rig 
Hern, mit HS 2lbbilbungen. (Bebcftet Hm Jl.70, Hwb. 13.50. 
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IDic ©pracfee btQ menfc^Itc^en 2lntltt5e6» ^etnc wiffcnfc^aftiid^c 
unbibrcprafttfd>cT>cnvcrtung im ^Lcbcn unb in bcctRunjl. T)on 

Pcofcffoc iDc ,frit3 £angc, cbcniali^cc Pocjlanb bet 0ctbopäbtf<bcn :Rlinif 

in Jtlüncbcn. 2*, ecincitcctc “Ituflagc, 6*-8. Caufenb« Ittit 311 2ibbilb. int Cc):t 

unb auf 8 Cafcln unb einer ‘l(uff4'>lagtafel. <5eb. 'HÜT 8,-, ^tl^’b. 'KiTI 9*^0* 

iJiefe rdumt mit allen pb^ntaltifcbcn ««b romantifeben 'Por* 

urteilen auf - fie itellt Catfacben fe^. ^atfad)c i^r bab bas an ftd) erbbebingte 
“HntliQ t)om (Cbarafter, tton ber Umwelt geformt wirb, ba# man alfo aus bem 

“HntliQ febr wichtige VOefensjüge lefen fann» 
3eber, ber UXenfeben 3U beobachten unb ju beurteilen b^t, jeber :Rün4ler, ber 

fie als nialer, Bilbbauer ober ©cbaufpieler barjuflellen b^t, fann aus biefem 

reich wnb originell bebilberten ^ueb wirflicb etwas brauchbares lernen. 

„Keine ganj mobernc, auf epaft wiffenfdtaftlicbcr ©runblage rubenbe unb febr 

»orfiebtig unb fritifcb »orgebenbe Pbvf‘'J*0n‘^»«if*" Prof. ^r. bat)inf in ber 

nXonatsfebrift „Unfere tPelt". 

^ie TDctctbung öcr gctjligcn Segabung. Pon präftbent i. 

iDr. ^riebricb beinöbl» 2., t>erm. u. t>erb. “Huflage. UXit 80 2lbbilbungen. 

<5eb. 2XUX 6.-, Hwb. HXM 7.20. 

„Kein ©tanbarbwerf, bas jebem Kerjiebcc «nb Xlebrer als Kleitfaben für eine 

biologifcb ausgeriebtete UXenfebenfübrung bienen foUte." VT©.= briefe. 

3^affcnbygtcne im PÖlfifeben 6taat. ^atfad>enunb7Xicbtlinien. 

^erausgegeben t)on Prof. ?Dr. KerniX TXübin, iDireftor bes :Raifer4Pilbclm= 
3njXituts für (Genealogie unb iDemograpbte ber 5)eutfcben ^orfcbungsaniXalt 

für Pfvebiatrie in UTüneben. UXit 33 2ibb. (Beb* TXUt 2.80, Ktwb. 2XUt . 

1. 55ie 23ebeutung ber 'KaffenbVSicne für ©taat unb Polf in 
(Gegenwart unb 3uFunft. Pon UXinifierialbireftor ^r. tP. ©cbtilge. - 

2. 5>ie erbbiologifcben (Grunblagen ber TXaffenbVöicne. Pon pro» 

feffor Sr^r. ^r. t>. XPettflein. - TXaffenXunbe unb 'HaffenbV0‘^«c. Pon 
Profeffor ^Dr.cCb’mollifon.-X-.BetJÖlf erungsiXatifliX, 23et)ölf erungs» 

volitif unb 'HaffenbV0ic«f‘ ''^on iPr. Surgbörfer. - 5. TXaffen» 
bV0«cncunb2Xecbt. Pon 5?r. jur. d'alf TXuttFe. - 6. 21 usmerje unb Kle» 

bensauslefe in ihrer iöebeutung für Keebgefunbbeits» unb 2Xaf= 

fenpflege. Pon UXinijlerialbireftor 50r. meb. (Gütt. 

Pfycbicttnfcbc öJrblcbtC. von iDr. ^ans Klujrenburger, Prof, an 

ber ^orfcbungsanflcilt für Pfvd>iatrie in UTünd)en. J^O ©eiten. (Geb* 7XUX 3*80, 

Klwb. TXUt 5*-* 
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Sam^Sifd)tv^S.cni. tT^enfc^ltc^e ö^rblel^re un6 Kaflen= 
/^rblc^rc. völlig ncubearb. 2(ufl. 80^ ©. 

mit 287 2(bb. (Beb* 15.-, £ivb. 7m J7-. 

„©cit 3abccn wac btefee 23an6 üergetffen unb ivurbc in einer neuen 3earbei= 
tung febnlicbfl erivartet, um bie ^üUe t)c>n neuen tCrFenntniffen Fritifd) ge= 
U^tet juc ^anb ju höben. 3?ie nun üorliegenbe 2UifIage erfüllt biefen 
luunf* in vollem Umfange, unb bas XUerf bleibt u>ie bisher bas ©tanbarb» 
u’erF für bie gefamte mentd)licbe t£rblid)feitslehre, ohne bas niemanb aus3u^ 
rommen vermag, ber auf biefem (Bebiet 3u arbeiten hat.^^ (Bef unb heit unb 
(^r3iehung, Ceip3ig. 

3b. II: Utenfd)liehe 2luslefe unb 7IaffenhV0iene. 'Uon Prof. jDr. ^r. 
Iten3. 5., völlig neubearb. 2luflage in Vorbereitung. 

Äaffcnpficge im oolfifcfienStaat, von prof.vt.m.tstacmm. 
ler, 3reslau. 7^.-76. tTaufenb. (Beh. 7m 2.20, Hivb. TtUT 3.20. 

21 US bem Pnhult: Was jeber t>on TIaffe unb Vererbung iviffen mu^ / XVie 
fann man raffenhV0icnifch arbeiten? / 7teinbaltung ber Ttaffe / JDie jübifchen 
Unlagen / ©trafen für 7IalTenfd>dnber / XVir brauchen bie ^»^(inberU^he / 
(Begen UTarcuie unb »5irfchfelb / !Einber3ulagen unb !Rinberab3Ügc / ^ie 7luf= 
gäbe ber TIaffendmter / ufii’. ufiv. 

X^erctbminslebre, XVaffenfunöe u. Sevolfcrunttepolittf. 
Von Prof. ?Dr. XV. ©iemens. 40.-^8. TTaufenb. UTit 82 2tbbübungen unb 
:Rarten. (Beh. TtUl 2.70, Hivb. 7m 3.60. 

„5>ies 3üd)lein fann ivohl als bie bejle (Einführung in bas fchivierige (Bebiet 
ber Vererbungsforfd>ung betrachtet werben." 5)ie Ümfehau. 

Von iDeiitftbtn Tlbnm für öcutfebe Enfel. wußcmcinncc- 
flanblid)e 5DarfIellung ber (Erblichfeitslehre, ber 7IaffenFunbe unb ber 7taffen = 
hV0icne. r>on Prof. 5>r. meb. Ph. :Rubn unb 5Dr. meb. Xt>. ^Rratm. UTit 
9 Ubbilbungen. 2^.-28. TTfb. :Eart. 7mt I.-, Io ©tücf 7tm 8.-, lOO ©tücf 

Slut un6 KajTe in 6er ©efe^gebung ♦ (Ein (Bang burd) bie 
Volfergefchichte. Von ?Dr. 3. »on (Leers. Bart. TIUT 2.^0, (Iwb. TlUt 3.1-0. 

„5)as 3uch fj^ilbert bie 3um ©chuge ber 3lutreinheit erlaffenen (Befege von 
ber 3eit ber älteflcn Volfer bis 3ur (Begenivart. 5)er Verfaffer breitet ein er» 
üaunliches XViffen r>or uns. t'ie flüffige 5?artlellung bes an fid> fproben ©toffes 
feffelt ben (tefer t>on ber erflen bis 3ur legten ©eite. Bayer. iteheer3eitung. 

^^eijt tin6 C^Cele» von Prof.5)r. (Lothar (Bottlieb ^irala. 
UTit 16 Bilbtafeln. (Beh. BUI 6.80, (lii>b. TIUl 8.-. 

^^as Verbienfl bes Buches ifl es, bie ein^chneibenbe unb neuen (Brunb legenbe 
Bebeutung ber Ttaffenfunbe für fchlechthin alle (Bebiete bes menfchlid)en de» 
bens unb feiner (Erfcheinungsformen 3um Beu^u^tfein 311 bringen, hierfür 
werben auf bem ^elbe ber Biologie, ber Pfychologie unb ber üerfchiebenen 
XViffenfchaften, ber (Befd)ichte bis 3ur (Ebene ber Politif unb ber religidfen 
7luseinanberfegungen ber (Begenwart Belege gehäuft." Seitfehrift für 
Ulenfchenfunbe. ' ' 
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ÄajXetv mb bepolferungßpolitifcbee Äuft^eug* von^t. 
11 ar i n Itta p n u f f c n. 2., t)crb. u. crivcitcctc ufiagc. 2Xart. TiXtl 3.^0. 

S^tcfc <5cbctft bet ber (Beflaltung röffcnbiologifcbcn Unterciebts cntflanbcn» 
'^tc bietet bem Unterrid>t6leitec unb all benen, bie fonfl mit caffenbiologifcbec 
‘Schulung betraut finb ober fonfl mit raffen» unb t)ererbung6Funblid>en fragen 
3u tun l)aben, ben t^toff in einer großen 2^eil>c t)on 5al>lentabcllen, benen 
Fur5e /Erläuterungen folgen, reichbultig unb überficbtlicb bar» 

VtngcbotClTCn* /Ein BUcF in bie geiflige SuFunft unfere« DolFe?» 
Pon 5)r. xbilbelm »5<tttnacFe, fdebf» ^^ultuöminijler i. 23» !Eart» 73ltl 3»—» 

^artnacFeö \2orfd>Idge fielen auf eine t^ernünftige unb lebensgefeQlicbe <Be» 
ilaltung bes Bcbulix’efen«, für bie richtige 2luölefe ber ^ütbtigen, für ben 2lbbau 
beö überileigerten Berecbtigungsivefens» /Er t>erFennt babei nicht, ba^ immer 
ivieber 3ablreid>e b'^be geizige 23egabungen au« ben unteren /?d>id>ten be« 
12olFe6 geFommen finb, unb er betont, ba^ es gerabe jeQt hoppelte Pflicht ifl, 
ficb ber /leiflungeifdhigen an3unehtTien, ivo man fte litnbet» 

^Cebt unb Beiträge 3ur raffengefeQlicben 'Hecbtelehre» 

X^on 23eg»23at 32r» ^alF ButtFe» <5eb» BttT 7»50, Hivb» Bin h»-» 

„sDie gan3c Braft biefer Fämpferifeben PerfönliclxFeit, bie auei ber J^urcbfeQung 
ber lebensgefeQlicben ^teebtsauffaffung nicht weg3ubenFcn ijl; fprid>t aus bem 
VOerF» /Ee gehört in bie ^anb jebes 'Hecbtsix>ahcers, ohne BücFftdxt auf beffen 
•Stellung, 2trbeit ober 2llter» Ittöge es fte alle burdx feinen mitrei^enben 0>d>xx>ung 
begeiflern unb burch feine über3eugenbe <BebanFenfd>ärfe lernen laffen»" 23affe 
unb 23ed>t» 

tTorbifebeß (Bebanfengut im dritten Äetcb* vc» 23eicbs» 
minifler iDr» 10» ^ricF unb ntin»»iOir»^r» 21» (Bütt» 3»-^* ^fb» (Beh* 23lTt-»80, 
10 BtücF je 23m - 65, lOO ^tücF je 23m -»55» 

^er 2tuf|lieg beß 2(rbetterß cbmii) Kaijc uiKb ineirterfdfdff. 
Pon ?Dr» K» P» müller» Kart» 23m 3»-, /txx?b» 23m 4»20» 

„/Ein beiiölFerungs» unb fieblungspolitifcb in gleicher XPeife anregenbes BudX; 
bas bem /Lefer bie UnterfcbieblidxFeit ber ’^crFunft bes beutfeben 2lrbeiters Flar 
madxt unb bafür eintritt, mit ^ilfe ber Kleinfteblung unb ähnlid>en Hta^» 
nahmen ix)irtfchaftlid>er •^id>erung bie /Erbjlämme 311 fidxern»" Vlacbrichten» 
bienjl bes 32eutfchen Pereins für öffentlid>e unb prioate d^ürforge» 

^rnft ^aeef clß Slu tß*= unb (Beifteß^^rbe* Pon ^ e i n 3 b r ü ch e r» 
mit 2 Bippfdxaftstafeln unb 16 Bilbern» (Beb» 23m 8»80, /tivb» 23m lO»-» 

21 US bem 3nhalt: /Entix>icFlungsgef4>ichte unb 23affenerbe /Ernjl ^aecFels / 
/Lebensbilb feiner 2lhnen unb /Erbbilb feiner Bippe / /E» ^»: ^er Platurforfdxer 
- 52er Kulturbiologe - 5?er ^eibe - ^’er Künfller / ^ein geifliges Permädxtnis: 
(Brunb3Üge eines biologifchen XPeltbilbes» 

52iefe XOürbigung x>on /Ernjl ^aecFels 23affen» unb (Beifies»/Erbe xvill als ein 
BeFenntnis ber jungen (Beneration 311 ben unx>ergänglichen XPerten ber nor» 
bifeben (Beiflesgefd>id>te t>erjlanben xx^erben» Perf» 3eigt, ba# bie »ergangene 
liberaliflifdx’marvijlifcbe 5eit 311 llnred')t für fid> in 2lnfprucb nahm» 3m 
(BegenfaQ 311 ben bisher üblichen biographifdxen 2tuf3eicbnungen gilt Brücbers 
Perfud) einer llebensbeutung, bie ftd) ber fchicFfalsbeflimmten Kraft bes 
(Befcblecbter»/Erbes bewußt ijl unb in ihm ben entfd>eibenben unb urfädjlidxen 
2lnjloh für bie fcböpferifdxe iTätigFeit eines Itlenfchen finbet» 
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5amtHentun6e un6 Äaflfenbtologie fürScböler* von 
Ttat 5)c. 3* <S»taf* JtTit 80 2(bb. unb!Röctcn founc einem I6feittgen 2(cbeit6beft 
mit \)ocöeud?en füc iCintcagungen im Untecciebt. 3. “JUifl. I7»-20. ^fb. (Beb* 
7im 2,20, 2im 3*-* 

X^ererbungelcl^re^ Äaflenfunbe n. ö^rb^efunblKttspflege* 
iCinfübrung nad) metbobifeben (BmnbfäQen. \>on ©tub.=7töt 3. (Braf. 
6, 2(ufL ntit JJ5 2lbb, unb ^ farbigen tafeln. (Beb* 2U1T 5*-, ilivb. ö.-. 

„5?iefeö 23ucb wenbet fid) an bie (Bebilbeten aller ©tänbe unb gebort befonber« 
in bie ^anb ber ^Lebfer unb l^rjieber, <Die J^arflellung ijl Ieid>t »erflänblicb^babei 
boeb flreng tniffenfcbaftlicb unb unrb bureb jablreid^e Silber belebt» VOir haben 
bie Pfllicbt, biefem 23ucb bie iveitefle Perbreitung 311 febaffen." 3?eutfcbe J(£r = 
3 i e b u n g» 

Ü\onj^itUttOn 06cr Pon ^r. meb» (£rnfl Tlittersbaus, 
a. 0. Prof» an ber Unit)» i^aniburg» UTit J 50 2lbb» (Beb* 7»^0, llwb» 8»80. 

„^ie Btubie t>on 'Hittersbauö t)erbreitet IKIarbeit über ivicbtige, aber bisher 
bunHe (Bebiete bes UTenfebentums» ©ein 23ucb bilbet ben Zugang 3u liefen, 
in benen eine noch unentbeefte XPelt lebt; benn burd) biefen Sugang it>erben bie 
^orfeber in bas unabme^bare VTaturreicb gelangen, bas jenfeits aller „l^rfd)ei= 
nungsbilber" liegt; einen anberen IPeg gibt es ni4)t»" Pfvcbiatrifd>»VTeu = 
rolc'gifd)e VOod>enfd)rift» 

Jur T)erl)ütung öee erbfranfen iriac^vpuc^feö 
t»om I^» 3«Ii J933, nebfl 2lusfübrungst)erorbnungen» UTit mebi3inifcben 
23eiträgen» 2», neubearbeitete 21 uflage* PonUTinifl»=5)irehor ^r» 21, (Bütt, 
Prof» 3;)r» 7Xübin u» 55r» jur» 7^uttFe» UTit 26 3» ^» farbigen 2lbb. Cu)b» 
Tim 12»-» 

SIutfcbui5= unb ^Ebcgefunbbeitegcfc^» (Bcun mm ©ebuge bes 
beutfeben :8lutes unb ber beutfeben ICbce unb (BefeQ 3um ©d)UQe ber (tvb- 
gefunbbeit bes beutfd>en PolFes nebfl iDurebfübrungsüerorbnungen foivie ein» 
feblägigen 25ejlimmungen» 5:)argeilellt, mebi3inifcb unb juriftifd) erläutert» Pon 
UTiniflerialbireltor 5>r» 21» (Bütt, 0berreg»»2lat 5?r» meb» >5» ^inben, 2lmts» 
geriebtörat 6^r» UTa^feller» 2» 2lufl» £u)b» 2Un 9»60» 

3\aflenfunblid)e Sejttmmungetafeln für 2lugen», ^aar» unb 
Hautfarben unb für 3nö3eid)nungen» \lon Prof» 3:)r»:»» IX» ©d)ulQ, 23erlin, 
unb ^r» niid)» Hefd>, £eip3ig» Utit Ißrlauterungsblatt, in Hülfe, Cafd>en» 
format 2U1t 16»-» 

^^Clffcntunblicb^ß tTTc^blcitt» Herausgegeben t)om 2lntbropolo= 
gifd>en 3n|litut in UTüneben» iZinc :Rarte im 6^ormat 2lXl5 cm, bie bei 
größter liberfid)tlid>Feit unb 3ive(fmä^iger IBinteilung in ber lleibenfolge bes 
Unterfud)ungsganges eine 2lufflellung ber Unterfuebungsergebniffe gibt» Preis 
t)on lOO Ute^farten mit ISrläuterungsfarte Tim 6»-» 
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*Bolitische Biologie 
0d)ciftcn für naturgcfcQlic^c PoIittF un6 VOiffcnfc^aft, ^ccausgcgcbcn t>on 
©taatsminiilcr a. iD», Prüf, bcs Ü>bcr|len 'KcAnuncrsb'^’fj^ö, ^r* ^etnj iTtüllcr, 

^cft I: X)öltcr rttU 2lbC|rini6* \)on5)r. ^r*23urgbörfer. 5)trcftorbcim 
©tattjlifcbcn 'Hcicbsötnt» 2., »crbcffcctc 21uflagc. tllit 20 2(bb* tm unb 
einem befonberen 3ilberanböng mit ^3 2(bb. Preis in ©teifumfcblag WXl 3*-. 

5)ie ©ebrift bes befannten 23et>bIfcrungsilatiftiFerö bringt ein auberorbent» 
lieb reiches unb bureb 3ablreici)c bilblicbe ^arflcUungen befonbers lebenbig ivir» 
fenbes Itlaterial 3ur bet^blFerungspoIitifcben 2tufHärung. 

^eft2: iDie feelifd)en llrfad)eti bea Ö5eburtciirüdc|an^c0» von 
55r, iCb* T2alentiner, ileiter bes 3nftituts für ^ugenbFunbe, 23remen. Preis 
fart. 7\m 2.20. 

^eft 3 t (ÖCburtCllfriC^* "t^on iDr. Paul 5)an3er, in ber Leitung bes 
“Heiebsbunbes ber üRinberreicben. 3. 2(ufl. Preis fart. J.50. 

„(Beburtenpolitif als (BefinnungspoIitiF, ber VOille 3um !Einbe als 
i^rgebnis nationaIfo3iaIiftifcl>er (Begeninartserfenntnis unb 3ufunfts»erant= 
ivortung - bas ifl ber vCenor biefer ©ebrift, bie ivir biet^ befpreeben, weil fie es 
üerbient, ein Volfsbucb 3u werben.'' ^©. = !Rorrefponben3. 

>5eft^{ 0ittltd)c Entartung unb (0eburtenfd)\piinb. Von^t, 
erbinanb ^offmann, 'Hegierungsmebi3inalrat. 2(ufl, 2iart. TiXYl 2.-. 

. . 35ie /£r3iebung 3um fittlicben ^anbeln im 2tabmen unferer V0eltan= 
fd>auung ifl bie grobe unb brennenbe i£r3iebungsfrage, bie ber X^erfaffer ein= 
bringlicb aufwirft. 3eber, ber an irgenbeiner ©teile an ber (Beflöltung ber fünf» 
tigen (Beneration mit3uwirfen bnt, follte biefes 23ü4)lein lefen unb für ficb felbb 
unb für fein VOirfen liebten baraus 3iebcn!" VT©,»ltebrcrbunb. 

’aeft 5: liainpf bem 0äuc|lülf^0tob* “Hn ber Xt>iege bes Hebens ber 
VTation. Don ^ans 25ernfee. Ütit einem (Beleitwort tjon 2teicbsbauptamts= 
leiter ICricb ^ilgenfelbt. ITtit 13 3eicbnungen. iRart. Tittt 3.80. 

^cit6t iDcr Xl^illC .^Utn Zlitlb« Don jt)r.PauI5)an3er. IKart. I.^O. 

^eftT: DeutfdK lUutter unb beutfd)er 2lufftic^, x^on prof. 5Dr. 
‘Hugub UTapet, SOireftor ber Uni»erfitätsfrauenflinif in Tübingen. UTit 
9 2lbb. Preis fart. 1.50. 

★ 

Volt in (Befallt* 5?er (Beburtenrüefgang unb’ feine folgen für 5)eutfd>» 
lanbs 5ufunft. i^tföusgegeben t>on (i>tto Helmut. ^6.-^8. Cfb. UTit 2^ gan3f. 
23ilbtafeln unb einem ©eblubwort »on Utin.»5?ir. 5^r. (Bütt. Preis 'HXft I.-, 
JO ©tücf 7im 8.-, 100 ©tücf XXnt 70.-. 

„JCin 23ilberbud>, bas in feiner JSinbringlicbfeit unb in feiner JCatfad>enfolge 
erfebütternb wirft. 5>as ^eft foll in Jtaufenben üon JSjremplaren eine folcbe 
Derbreitu^g bttben, bab fein beutfeber Dolfsgenoffe ficb bem JCinbub unb ber 
JCinwirfung biefer 23ilber ent3iebcn fönnte." Utagbeburger Leitung 
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Ka|Tenhin6c 6eutfd)er 03auc» Bauern im füMtd>en ‘Jdlgau, ilccbtal un6 
Brettenjer Don ?Dr. Bruno BcbulQ, Berlin» HTit 3^ Tabellen un6 
2H 2tbbilbun0en» (Beb- Bm 11.-, ilwb. Bltl 12.60. 
3nbciltst>er3eicbni6: I. /Einleitung. 2. Ilnterfud)ung6material. 3. "Rorper» 
liebe nterfmale: Borperma^e unb (Beftalt; !Ropfform unb l^opfma^e; <5e= 
fiebt; 6^ärbung. 2tbu’eicbungen ber ^üb=2(Ugäuer i^on anberen Dergleicb^^ 
gruppen. 5. HXerFmalsoerbinbungen. 6. (Beiftige /Eigenfcbaften. 7. 5ufammen= 
faffung; Bebrifttum; Cabellen. 

Srantreid) iinö 6er 2\at7enne6anfe, r>on <Eivaib b. b. mangoib. 
152 ^5eiten. 1637. Bart. BUt 3.60, Hivb. 73m ^.80. 

„C)a6 Buch ift wertvoll alö eine tieffd)ürfenbe unb felbflänbige llnterfud)ung, 
bie 3um befferen Derjlänbniö bes fran36fifcben Dolfes unb bes beutfcb>fran36= 
fifeben Derbältniffes im /Liebte bes ^iaffengebanfen« beiträgt.'' 37eutfel>e /Er = 
3iebwng, VOiffenfebaft unb Dol^öbilbung. 

i^cirat un6 2<a|Teiipflegc» /Ein Berater für /Ebeantvärter. Don /Lubwig 
/Leonböfbt. 2. verb. Bufl. ^.-6.*Cfb. (Beb‘73m I.-, lO/5t. 73m 6.-, 50/5t. 
73m. ^0.-, 100 /5t. 73m. 75.- 
3?er Derfaffer erörtert alle iviel>tigen unb beaebtenswerten ^fragen, Familien» 
Funbe, BafTrn3ugeb6rigFeit, /ErbFranFbeiten, (BeburtenrücFgang ufiv. 5?asi 
Büd>lein follte von allen Derantivortlieben weit verbreitet werben. 

15iologtc im leben 6er (öenenxDart* \^on prof. 5Dr. /e. Cebmann, 
Cübingen. <Beb» Bm /Lwb. 73m 5.-. 
iDer beFannte Cübinger BotaniFer, Begrünber bee beutfeben Biologenverban= 
beö unb Sd^riftleiter be^ „Biologen", 3eigt bitt «lö DorFämpfer feiner XDiffen» 
febaft, was bie biologifebe ^'orfebung erbrad>t bßt, was fie für bie Bllgemeinbeit 
unb für bas /Leben jebes ein3elnen bebeutet. 

'2lrd)iD für ^\a|yenbil6er. Herausgeber Prof. C/r. /E. v. <EicFüfbt. 
Das 7lrcbiv für Baffenbilber bringt in »form von Fnappen, wiffenfd>aftlid>en 
^luffÜQen, bie mit Bilbern auf je etwa lO 7trd>ivFarten verteilt ftnb, guten 
Bilberjloff aus allen (Bebieten ber BaffenFunbe. Die 7lrd>ivFarten haben bas 
J^ormat 20XI3 cm unb eignen ficb befonbers 3ur epifFopifeben XDiebergabe. 
Preis: jeber BilbauffaQ ein3eln Bm J.80, bei 7ibnabme ber gan3en 5erie je 
Bin 1.50. 

Oft 2\atTe 0d)idf Ctl:? (BrunbgebanFen ber volFifcben Bewegung. Don 
min.=73at H» Bonopatb* 3. 7luflage. mit 28 7lbbilbungen. (Beb* BITT. l.-. 

^er llnternanct 6er lUiltumöUcr im Iid)tc 6er 25iolo^ie. 
Don Prof. Dr. /E. Baur. 2. 2(uflage. (Beb* Bm I.-. 

Die l^e6eiitimf( 6er 2\a|Te im Heben 6er X)ölter* /Einfübrung 
3ur unvollenbet binterlajfenen BaffenFunbe 6^ranFreid>s. Don (Braf 3. 71. (Bo = 
bineau. (Beb* Bm 2.25, /Lwb. Bm 3.^0. 

D(Xö3u6entum als lan6fd7aft9hm6lid)5etbnologifd)eö Pro^ 
blem* Don Prof. Dr. 5. Paffarge, Hamburg, mit 153 Bilbern. (Beb. 
73m 11.70, /Lwb. 73m 13.50. 

„VDer irgenb ficb mit jübifeben Problemen befebäftigt, Fann an biefem Bud>e 
nicht vorübergebrn. Das Buch wirb einer ber wicbtigjFen (Brunb= unb /Erfftcine 
für einen Fünftigen X^eubau einer ,3wbenFunbe‘ fein." Hantl>urgcr 7lFab. 
Blätter. 
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tüanötafcln für Öen raffcn= iinf' r'ererbungefunMicf>cn 
Unternc^t* I. ^cit)c: \^on Prof* 5?r. 23runo %. ©cbulQ* Biöl)cr cr= 

febtenen 8 tCcxfcIn« 2. 2lctbct Pott *^tu6icttrcit P* (Brcif* 12 ^üfcln* 

Über (Brofjen, ^aisfübrunctcn unb Pretfe gibt ber eonbcrprofpcFt 2tuöfunft, 
ber t)om Pcrlag gerne roflenfrei 3ugefanbt wirb. 

£id>tbilt»er t>orträgen über 

Beutfebr KöfTcnCunbe. ^te Silber ftnb eine geeignete 
„XalTrnhinbe bee beutfe^en Polfee", „Xaffen* 

fnnbef^iiropa0''nnb „XalTenhinbebee jübifd^enPolBee^' nonprof. 
2)r. ^an0 3^. (Büntber 

2(usgabe A: 53 Silber auf 26 SelluIoib^PIatten. (Brö#e SVaXlO cm, leidtt 
unb un5erbrecblicb* Perfaufspreis 2mT 20.—, auf (Blasplatten SiTT 25.—, iLeib' 

gebübr 2^111 10.—. 

21 uögäbe B: I .film mit 75 Silbern, .filmbanbbreite 3,4- cm. V'ert'auföpreis 
mit ^ept Stil 6.50 (wirb nidtt t>erlieben). 

2(b Unterlage für ben V>ortrag felbil iü befonber? geeignet: 

l^ur^cr 2lbtip ber J\ci)yenfunbe. 3n 2tnlebnung an bie „Saffen= 

funbe beö beutfeben PolFes" fon Prof. 3Dr. !R. (Buntber. Pon 5?ieter 
(Berbött. UTit 27 2(bbilbungen. 6I.-65. ^aufenb. f^in5eln SUt -.50, bei 
UTaffenbe3ug (tton 20 t^türf an} je 7U1T —.^0. 

<£ine gan3 Fnappe t^infübrung in bie 7taffenhinbe. IPegen bes billigen Prei^ee 
ifl bas ^eft befonberö geeignet 3ur llTaffen^erbreitung in Bcbulen. 

fiic^tbilber^x^ortrcxpe (für l^pibiafrop; aus bemCBebiet berr>ererbungö= 

lebre, 7taffenfunbe unb 7taffenpflege. »jrtauegegeben t>on Prof. 5?r. S. 
‘^dtulQ. 3eber Portrag beflcbt auö 30 gebrühten Barten 311 je I-^ Silbern, 
bie für bie XPiebergabe mit bem /^pibiaffop bejUmmt ftnb, unb einem ^ept 
t>on etwa 16 «Seiten. Preis etwa SUt 2.—. 

Per3eicbnis ber bisbrt erfebienenen Porträge; I. (Brunblage ber 
Pererbungsforfdtung. 2. 3?ie Pererbung beim Utenjcben mit befonberer Se= 
rücfftdttigung forperlidter unb geiziger (Bebredten. SDie rafjijdte 3uiammen= 
fegung bes beutfeben Polfes. 7. 5?ie 7taffenmifcbung beim Utenfeben. 8. d’rufbt’ 
barfeit, erblidte Selafiung unb 2tuslefet?erbültniffe bes beutfdten Polfes. 
9. iDie 7taffenntif(i)ung beim UTenfdten. 

^'ie Portrage I, 2 unb 8 ftnb auch mit 5Diapofttit>=tlid>tbiIbern (.filme 3,5 cm br.; 
lieferbar. Perfaufspreife für ^ept unb d^ilm je 7tUT 5.-. 

ÖJinfül^rung in bk "DanationB»* u. i^rblic^feitöftatiftif. 
Pon iDr. /-Erna XX^eber. (Beb* 7tnt b*60, iLwb. 7tnt II.—. 
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3- 5* Äel^mann 
iCitt (Leben im :Rainpfc für 3:>cutfd)Iönb 

Ccbcnsbtlb unb 23cicfc 

^crausgcgcbcn t?on Ittclanic Cebtnann 

ntit J2 ‘Zlbb. 3n jlcifcm llmfd>Iog ttcI>.'Kni3.80, 
Civb. Tim 5.- 

ÜbctraUcs Pccf6nlid>e hinaus hübet biefes :8ud> 
einen ungemein lebenbigen (Huecfehnitt bued) 
bas politifche Ceben unb bas geiflige "Hingen 
bec leQten ^5 3ahte. 3» »f. itehmann ivae ein 
tlTann, bec aud) ben ltTä4>tigen biefec Vt?elt 
gegenüber ein offenes lX>ort niemals febeute. 
3n feinen Briefen an ^reunbe, PoIitiFec unb 
Hutocen (bacuntec ^inbenburg, Eitler, ©t. 
(Ch^tmbeclain, 2tbmiral Haeber, Norries r>on 
münd)baufen, Prof. (Bünthec, 

K ^t>innig, terwin tlieF u. a. m.) fpiegelt 
1td> bas tnecbfelooUe (Befebeben unfecer 5eit Hat ivibec. 3:)ie »riefe entbüUen 
aber auch ben ganjen Heiebtumber ©eele 3. Lehmanns. 5)ie fd)Iid>ten unb 
gerabe burch bie gemahnte Jurücfhaltung fo feinfinnigen /Erinnerungen, bie 
Rebmanns Cebensgefdbrtin bem »ueb beigab, bringen üiele neue unb rei3t)olle 
3uge in bas »üb unb £eben biefes feenbeutfeben ITTannes, ber ein lt>egbereitec 
war bes neuen 5Deutfd)lanbs unb ein i:>orbüb für Fommenbe ©efebledüer. 

,,3. /tebmann, bem Fämpferifeben menfeben, bem Fompromi^Iofen ^euer< 
Fopf lü bas gro^c (BIücF befebieben geivefen, fein CebensinerF mit bem »eginn 
bes ©eitlen Heid)es erfüllt ju feben, ©ein fcb6pferifd)er unb Fämpferifcbec 2ln= 
teil am (Belingen ifl in biefem febönen »uebe feflgebalten." ^eues "DolF. 

PetuI S^d^ClVbC* J. »anbt 55eutfd)e ©ebriften. 2. 2lufl. mit einem 
P^fonen» unb ©aeb^erjeiebnis unb einem »übe Cagarbes» 518 ©eiten. (Beb* 
Hm 5.-, in (Ban3leinen Hm 6.50. 2. »anbi 21 usgeivablte ©d^riften. 
2. 2lufl. ^ecausgegeben unb mit Perfenen» unb ©acbr>er3eicbnis t^erfeben t?on 
Paul 3^ifcber. 30J ©. (Beb. Hm 5.-, in (Ban3leinen Hm 6.50. 3cber »anb 
ein3eln erbaltlid). 

^Cl^ClVbC Un6 6er 6eutj'c^c /Eine Überflcbt über Cagarbes 
5)enFen. Pon Pr. St. Hcog. (Beb. Hm ^tlivb. Hm 5.5-0.: 

^Cllt(*C^e l>3(ltUCn^UU6C* Pon ©tubienrat m. (Bottfcbalb, Plauen, 
mit 50 000 ^Familiennamen. (Beb. Hm 13.-, /livb. Hm J5.-. 
„0b ein (Lefev bas »u(b 3u fittengefcbid^tlicber Unterbaltung 3ur ^anb nimmt, 
ein »efragec um fcbnelle ein3elne 2lusFunft ober ein felbfl bec Uamenforfebung 
»eüiffener, fie alle ftnben in bem »ud>c einen nad> 2lrt unb Umfang 3u»er= 
lafjigen ,fübrer ober (Beböc »erbienenben mitacbeiter innecbalb ber weiten 
(Bren3en bes beute überhaupt /Errcid>barcn." Prof. Pb. mattbias in bec 
„mutterfpracbe". 
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©ermantfc^e (Botter un6 gelben in c^)rtjlltc^cr Seit 
UrFunben unb 3ctcad)tun0cn juc bcutfcl)cn (Blaubcnsi», ^cd)tö= unb %un^= 
gcfd)tc^tc unb jut allgemeinen <5eifiesgef4)id)te* T>on Prof* 5)c. IBcic^ 3ung, 
JtTarburg. 2», tJÖllig umgeatbeitete unb era)eitecte^2luflage. 5^1 ©eiten» 
mit 2^5'2lbbilbun0en» (Bei). 2^m 10.20, ^ivb. Tim 11.60. 

„Pfad) I % 3abt3el)nten gibt uns bie jweite “Huflage bes Buefoeö einen in man= 
dbec ^infiebt foivobl abgecunbetecen als auch t>ectieften ISinblirf in t)iele ^inge, 
bie flill, aber bod) febt nacbbölttp hinter unferer blutigen VDeltanfcbauung 
(leben. 3« weiter Überfebau brängt (id) in biefem 23u£b gut begrünbet unb mit 
“Jlbbilbungen belegt alles bas jufammen, was in unferer Volfsfunbe lebenbig 
war: ^eibengott auf ber ©äule, ©eelent?ogel auf ber ©tange, geweihte ^ür= 
vfo(len, ©äulenwavpen, 25alFenfiguren, 3upitergigantenfäulen, 3rtncnful, 
bie t)ier ißlemente, bciUgc ^dume, 23erge unb (Quellen, iOonnerberge, meer= 
unb iLuftgeifler, ©onnenbilber, ^eibenpriefler, 2lbwebc3uuber ufin. tDir er» 
fahren »on ber ^Regerei im mittelalter, t>om Fultifeben ^rinFb^rn, t)om (Be» 
bäcbtnistrunF unb magifeben (fiffen, r>om ©teinfeQungsFalenber, »on ber 25e» 
beutung ber geFnicFt erhobenen 2lrme, »om Untergang ber alten (Bötter unb 
tun einen 25lirf in bie beutfebe ^DenFmälerFunbe. 5)as (Bebiet ifl im ein3elnen fo 
reich, 6a^ ein ausführliches ©cblagw6rter»er3eid)nis angefügt würbe, ^as 
23ud) »ermittelt uns »iele wichtige 2luffcblüffe unb führt uns 3U ISrFenntniffen, 
bie in ber weitejFen 23et)dlFerung PlaQ greifen follten. »für jebe 5weifelsfrage 
aber bietet bas 25ucb eine 3ut>erläffige 2(usFunft." Pfieberbeutfebe Xt)elt. 

2tltgcrmamfc^e l\ultur in TDort un6 Sil6. r>on prof. SDr. 
XUolfg. ©cbulg. mit 5 !Rarten unb 23^ 2lbbilbungen auf 112 ftafeln. 

2lufl., I4.-J8. ^fb. 2lart. Tim 6-, £ivb. TlXtl 7.50. 

„©0 ifl es benn »erfldnblicb, welch ungeheure d^üUe an TXulturfchönheiten bas 
3ud) enthält. 23^ prachtvolle 2lbbilbungen erläutern bie ^Darftellung unb 3ei» 
gen uns Urnen unb Hausgeräte, XUagen unb ©chiffe, ©chwerter unb ©chilber. 
©0 erwächfl aus ber (ErFenntnis biefer urgermanifchen ©chopferFraft auch bie 
(Sinficht, ba^ bie ^ähigFeiten ber (Bermanen nur aus ber 'Keinheit unb bem 
3ufammenfchlu^ ihrer Ttaffe htrausgewachfen finb. XUas bem lUerF aber über 
feine wif(enfchaftlicl)e 25ebeutung hinaus noch befonberen tOert verleiht, ifl 
bas, ba^ es bie Perbinbung hcrflellen will 3U bem heutigen beutfehen menfehen.'' 
•Der 2llemanne. 

2tltgermanifc^e Überlieferung in Äult unb Srauc^tum 
ber ^eUtfe^en. Pon Pr. (Beorg 3u fchan. 257 ©eiten mit2I 2lbbilbungen 
auf 16 Cafeln. (Beh. Tim 6.60, Ä-wb. Tim 7.80. 

„l£s wirb vor allem aber auch viele PolFsgenoffen, bie ber PolFsFunbe bisher 
wenig Perflänbnis entgegengebracht hnben, 3U biefem reichen 3orn beutfd;)en 
(Beifies hinführen." iDer Heimat»23ote. 

Familienbuch. Tlnleitung unb Porbrurf 3ur Hcrflellung einer biologifchen 
^amiliengefd)ichte. Pon Prof. iDr. tP. ©cheibt, Hamburg, mit Tlbbilbungen 
unb Cafeln. Preis Tim 6.-. 
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neue Partei für 5amiltenforfc^ung* rTad> bcm ©vi^cm 
von min.^'Kat 5?r.On0‘ ©ocq, V^2 (5).7^.(5.m. VTr. I 238 328). 

2U)tient(^rtCi ju 250 ^Karten in 2 o^acben. Format DIN A $, biect'on 128 mit 
auögcfcbnittcncn »fabnen unb georbnet (7 tJoUilänbigc (Bcncrationen) mit fS:t= 
Idutecung unb *EartciFaiIcn 73111 15.-(grobe 2Ui6g.), 50 tßinjcIFarten 73117 3.-, 
(Erläuterungen einzeln 73tTI -.50. I50 !Äarten (u>ie oben) mit Heinen jRurtei» 
Furten 73717 b*50 (Fleine ^lusgabe). 

„3br Uorfcblag unb bie 7lrt, tt>ie er ausgearbeitet ijl, bebeutet nid>t6 anberes 
als bie ttöfung eines Problems, bas alle ^amilienforfd>er — aueb 
mich - feit jeber nid>t blob befebäftigt, fonbern gerabe3u geguält bot." 
7lrd)it>bireFtor ^r. ©triebinger. 

Öipp)d)(7ftötörtci für 5 (Generationen, bie erweiterte ^orm ber Porfabren»' 
“Kartei, in ber fämtliebe 73Iuts)?erwanbten unb Plad^fabren ber 7lusgangs^ 
perfon t>ereinigt werben Fönnen (2 färben). 50 Karten unausgefebnitten, ba- 
t>on je 25 Karten für männlid>e unb weiblid)e Perfonen. Preis 73717 3»-. 

rTeue (Brobousgabe ber *Ätpp|d)(7ft0t(7fcl nebjl Bilbtafel unb 2lbnenblatt 
nad> iDr. meb.Karl 21 fiel, (Leiter bes jlaatlid>en <Befunbbeits= unb VOoblfobt^lö^ 
wefens in Thüringen, Präfibent bes Cbüringifd^en (lanbesamts für 73afre= 
wefen in fDeimar, o. ö. llniüerfitätsprofeffor f. menfd>lid>e (Erbforfd>ung unb 
73afFenpolitiF in 3ena. Preis 73717 2.80. 

2(rc^ip für 3\aücn= u* (ßefellfc^aftßbiologie mfd)lic^\id) 
^Clffcn=* unb CBcfcllfC^Clftßl^y^iCnC* ^erausgegeben fon Prof. 3:)r. 

meb. 5?r. pbil* 71. pioeij in Perbinbung mit Pr. 2lgnes 751 ubm, Prof. Pr. 
(E. ^ifeber, Pr. tP. (Grob/ THin.^Pir. Pr. 21. (Bütt, Prof. Pr. S* (Len j, Prof. 
Pr. Pb‘ TltoIIifon, Pr. jur. 21. VTorbenboD, Prof. Pr. (L. Plate, Prof. 
Pr. (E. 73obenwaIbt, Prof. Pr. (E. 73übin, P03. Pr. S* 73uttFe, Prof. 
Pr. »5» 7X>. ©iemens. 3äbUicb 6 ^efte je 73777 

IPiffenfcbaftlid^es 0rgan bes 73eicbsausfd>uffes für PoIFsgefunbbeitsbienjl 
unb ber beutfd>en (BefeUfd>aft für 73afi’enbvgiene. 

Probeheft 3ur 2lnfid)t! 

Volf unb Pie fd>öne illujlrierte 7t7onatsfd>rift für 

beut fcbesPoIFstum, 73 affenFunbe, 73 affen pfleg e. I'J^. 3obe0ong I b3 9. 
©ebriftwart: Prof. Pr. 75runo K. ©d>ulQ, 73erlin. Be3ugspreis für 3 »jeflr 
f ierteljäbriid) 73717 2.-. (Ein3elbcft 73717 -.70. Probeheft Fojlenlos. 

3n unferer 3eit, in ber fich jeber ernjlboft mit 73affefragen 3U befd>äftigen be¬ 
ginnt, geben bie 717onatsbefte „PoIF unb 73affe" eine Fnappe, anregenbe Par» 
flellung ber wid^tigjlen ^feogen über 73a f fett Fun be unb 73a ffen pflege, 
Pererbungslebre, ^amilienFunbe unb 75et>bIFeruttgspolitiF. 

^CUtfC^lnnbß ^rUCUCrUnQ* 717ottatsfd>rift für bas beutfdte PoIF, 
75egrünbet im 3obee I9l7. ©dtriftleitung XP. tton 717üffling. 3e3ugspreis 
für 3 ’Defte im Pierteljabr 73717 1^.-. (Ein3elbefte Fojlen je 73717 J.^0. 

Piefe „Kampf3eitfcbrift ohne ^urdtt unb Pabel", wie ber PöIFifdte 75eobad)ter 
fte nannte, itnU bas geijlige 73üjl3eug liefern für bie (Erneuerung uttferes X^oIFes. 
3ebcs ^eft bringt ba3u wertvolle, auffcblubreidte 2luffäge berufener XX^iffen» 
fdtaftler unb PoIitiFer über gefcbicbtlicbe, Fulturgefd>id>tlid)e, wirtfdtaftlicbc, 
innen» unb aubcnpolitifcbe ^’ragen. 
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